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I. 

Linneiſche Trivialnamen zu den Black⸗ 
welliſchen officinellen Pflanzenabbil⸗ 

dungen. | 

D ie beruͤhmte Engellaͤnderin Eliſabeth 
Blackwell veranſtaltete im Jahr 1739. 
zu London ein Werk welches in Folio 500 
Abbildungen officineller Pflanzen enthielt. 
Dieſes Werk fand in Deutſchland allgemeis 
nen Beifall, in welcher Ruͤkſicht Herr Hof⸗ 
rath Trew in Nuͤrnberg ſolches bald nachher 
nachſtechen ließ, und noch mit einem Hundert 
vermehrte. Dieſe Ausgabe führt folgen⸗ 
den Titel: | | 

Eliſabeth Blackwell Samlung der Go 
waͤchſe, die zum Arzneygebrauch in 
den Apotheken aufbehalten werden, 
u. ſ. w. Erſtes — ötes Hundert. 
Nuͤrnberg, 1760. u. f. 

Es iſt dieſes Werk unzaͤhligemal in Deutſch⸗ 
land vorhanden, beſonders iſt es ein Schatz 
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vieler Apotheker, wie ich es mehrmal gefun⸗ 
den habe. Die Kupfer ſind von dem Mei— 
ſter ſehr kenntlich, und in dieſer Ruͤkſicht hat 
es einen bleibenden Werth. Der einzige Feh—⸗ 
ler, welchen es in unſern Zeiten haben moͤchte, 
beſtehet darin, daß es nicht nach dem Linnei⸗ 
ſchen Syſteme eingerichtet, oder mit deſſen 
Trivialnamen“) verſehen iſt. Hin und mies . 
der wird zwar der Linneiſche Hortus Cliffor- 
tianus erwehnt, aber darin ſind noch keine 

Trivialnamen befindlich; Ich glaube daher, 
dem gedachten Werke einen groͤßern Werth 
geben zu koͤnnen, wenn ich hier die Linneiſche 
Nomenclatur liefere, nach welcher nun ein 
jeder Beſitzer dieſes Werks ſeine Pflanze leicht 
beſtimmen kann. 

*) In dem botaniſchen Magazin 179d. 128 St. 

S. 97. wird zwar angefuͤhrt daß Hr. Hofrath 

murray in ſeinem Apparat. medicam. die 

Nomenclatur zu dieſen Pflanzen geliefert haͤtte; 
allein dies iſt nur ſehr ſparſam, und in den 

lezten Baͤnden gar nicht geſchehen, um ſo mehr 

wird dieſe Namenbeſtimmung ihren Werth 
behalten. 0 
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Centuria prima. 

N Leftbdet Taraxacum latifolium, 
Papaver Rhoeas. 

Verbascum Lychnitis, 
Cucumis fativus. 

Thlaspi Burſa Paftoris, 
Potentilla Anſerina. 

Ruta graveolens. 
Roſa canina. 

Teucrium Scorodonia. 

Salvia officinalis major. 
Lilium candidum. 

Urtica dioicamas. 

1 3. Jasminum offiecinale. 
14. 

15. 

16. 

iz. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Plantago lanceolata. 
Hypericum perforatum. 
Digitalis purpurea. 

Arthemiſia Abſynthium. 
Achillea Millefolium. 
Vicia Faba. | 
Trifolium pratenfe. 
Asrimonia Eupatoria. 

22. Malva fylveftris. 

Lepidium ſativum. 

A 2 
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. Prunella grandiflora. 

Lonicera Perielymenum, 

Delphinium Conſolida. 
. Meliffa officinalis. 
. Eryfimum officinale, 
. Sinapis alba. 

. Sonchus laciniatus. *) 
Ranunculus reptans, 

. Mentha aquatica, 

. Lamiim album. 

Solanum dulcamara. 

Plantago major ſinuata. 
Borrago officinalis. 

. Bryonia dioica mas. Jacds 
Convolvulus fepium 
Galium Aparine. 
Triticum hybernums 

‚ Verbena officinalis. 

. Chryfänthemum Leucanthemum, 
Anagallis phoenicea. Wild; 

Viola tricolor. Roth. 
Rubus fruticoſus. 

Betonica officinalis. 

Teucrium Marum. 

*) Schranks baierſche Flora. Nro. 1149. 



eg 

Veronica Beccabunga. 
. Spinacia oleracen. 

. Dipfacus fylveftris Roch. 
Ranunculus Ficaria. 

Primula acaulis Roth. 

Orchis mascula maculata, 

Alcea ficifolia, 
. Viola odorata. 

„Saxifraga granulata. 
. Helleborus foetidus. 

Geranium molle et diſſectum, 
Vinca minor. 

. Asperula odorata. 

. Eiyacinthus non feriptus. 

. Daphne Laureola. 
3. Sanicula europaea. 

Ajuga reptans et pyramidalis. 
. Boeonia officinalis plena. 

. Centaurea montana. 

Anthemis Cotula, 

. Thhlaspi arvenfe. 

Iris germanica. 

Convallaria majalis. 
. Salvia officinalis minor. 

Alchemilla vulgaris. 

A 3 
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73. Rofa alba. 
74. Veratrum album, 

75. Dictamnus albus. 

76. Valantia cruciata. 

77. Fragaria veſca hortenfis, 

78. Rofa holoſericea. Miller, 

Carduus Marianus. 

80. Trifolium Melilothus citrina. 

81. Rhaphanus fativus, 

82. Roſa centifolia. 

8 3. Piſum ſativum. 

84. Stachys ſylvatica. 
85, Dianthus Caryophyllus plenus, 

86, Scrophularia aquatica. 

87. Scrophularia nodoſa. 

88. Lactuca ſativa. 
89. Acanthus mollis. 

90. Althaea officinalis. 

91. Chelidonium majus. 

92. Galega officinalis. 

93. Centaurea Centaureum. 

94. Hypericum Androſaemum. 
95. Bupleurum rotundifolium. 

96. Asclepias Vincetoxicum. 

97. Punica Granatum flore pleno. 

NT Ne) 



HERE 

. Tanacetum Balfamita. 

. Atriplex hortenfis. 

Chenopodium Vulvaria. 

Centuria fecunda. 

Amygdalus Perſica. 

Conyza ſquarroſa. 
. Inula Pulicaria. 

. Ocymum Baſilicum. 

. Amygdalus communis. 

. Calendula officinalis. 

Solanum villofum. Baumgart. 
Momordica Elaterium. 

Aſter Amellus. 

Eupatorium cannabinum. 

Hyoſciamus albus. 

Anchuſa tinctoria. 

Saponaria officinalis. 

Myrtus communis. 

Antirrhinum Linaria. 

Artemiſia Dracunculus. 

Arctium Lappa. glabr. et tomentoſa. 

Polygonum Perſicaria. 

Polygonum Hydropiper. 

a 4 
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20. Cochlearia - Coronopus, 

123 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

30. 

131. 
zan, 

233. 

134. 
135: 
136. 

137. 
138. 

1 39. 

140. 

141. 

142. 
143. 

144. 

Cornus maſcula. 

Salvia Sclarea. 

Euphorbia Lathyris, 

Dipſacus piloſus. 

Ficus Carica. 
Morus nigra. 
Cupreſſus fempervirens, 

Rufeus Hippogloſſum. 

Capſicum annuum. 

Sonchus oleraceus. Schranck; 

Mentha gentilis, 

Senecio vulgaris. 

Solanum Lycoperficum, 

Thymus Maftichina. 

Rhamnus catharticus, 

Ballota nigra. * 

Pyrus Cydonia. 

Afplenium Scolopendrium officinale. 

Vitex Agnus caftus. 

Liguftrum vulgare, 

Pyrus Malus hortenſis. 
Scabioſa Succiſa hirſuta. 

Veronica officinalis. 

Crocus vernus et autumnalis, 
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Tab. 

1435. Punica Granatum ſimplici flore. 

146. Nicotiana Tabacum. 

147. Cyclamen -europaeum, 

148. Ricinus communis. 

149. Crataegus Oxyacantha, 
150. Geranium mofchatum, 

151. Sambucus nigra. 
152. Rhamnus Frangula, 

153. Vitis Vinifera, 

154. Mefpilus germanica. 

155. Ruscus aculeatus. 

156. Parietaria officinalis.) 
157. Cucurbita Citrullus. 

158. Iris foetida, 

159. Rosmarinus officinalis. 

160. Linum uſitatiſſimum. 

161. Phyſalis Alkekengi. 

162, Mercurialis annua. 
163. Euphorbia Esula et Cypariflias, 
164. Alfine media, 

0 

* Die Abbildung if ſchlecht gerathen, der Holz 

ſchnitt in Mathioli Kraͤuterbuch, 781. welcher 
vor 200 Jahren gemacht worden, iſt viel 
e 

A 3 
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Tah. 

165. 

166. 

167. 

8. 

169. 

170. 

1 

72. 

1283. 

174. 

175, 

176, 

177. 

178. 

179. 

180. 

181. 

182. 
183. 
184. 
135. 

186. 

187. 

188. 

189. 

A 

Berberis vulgaris. 
Meliſſa Calamintha. 

Nepeta. 

Galium Mollugo latifolia. 

Solidago Virgaurea. 

Antirrhinum Elatine. 

Leonurus Cardiaca. 

Apium Petroſelinum. 

Sorbus Aucuparia. 

domeſtica. 

Laurus nobilis. 
Coriandrum ſativum. 

Cichorium Intybus ſativus. 

Pyrus Malus fylveftris. 

Cheiranthus Cheiri. 

Teucrium Chamaedrys. 
Cheiranthus incanus. 

Lamium purpureum et maculatum. 

Cichorium Intybus ſylveſtris. 

Viſcum album. 

Scabiofa arvenfis. 

Quercus coccigera. 
Juniperus communis. 

Hedera Helix. 

Pinus Pinea. 
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190. Pinus ſylveſtris. 

191. Sedum Telephium. 

192. Matricaria Parthenium. 

193. Quercus Suber. 

194. Ruscus Hippophyllum ei 

195. Piſtacia Lentiscus, foemina. 

196. Buxus ſempervirens. 

197. Ciſtus creticus, 

198. Pinus Abies. 

199. Olea europaea ſativa. 
200. Bellis perennis. 

201. Tamarindus indica. 

202. Phoenix dactylifera, 

203. Pinus Picea. 

204. Tuffilago Farfara. 

205. Ilex aquifolium. 

206. Wintera aromatica. 

207. Anemone Hepatica. 

208. 1. 2. Orobus vernus. 

3. Ervum Ervilia, 

209. Ceratonia Siliqua. 

210. Thuja occidentalis. 

211. Thymus vulgaris. 

212. Saxifraga tridactylites. 

213. Olea europaea ſylueſtris. 
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Tab. d 

214. Juniperus Sabina. 
215. Polypodium vulgare, 

216. Aſplenium Ceterach. 

217. 1. Equifetum ffuviatile. 

2. arvenfe, 

218. Cochlearia anglica, 

219. Afplenium Ruta muraria, 

220. Adianthum nigrum; 
221. Tamarindus indica. 
222. Tuſſilago Petaſites. 

223. Cardamine pratenſis. 

224. Braſſica Napus fylveftris, 

225. Glecoma hederacea. 

226. Primula officinalis. Roth, 

227. Cochlearia officinalis. 
228. Arum maculatum, 

229. Aloe perfoliata. 

230. Rumex Acetofa, 

*) Diefe, und Tab. 20x. ſtellen nach den Bluͤ⸗ 

thentheilen einen Tamarindus dar. 

hat nur die einzige angefuͤhrte Art, gleichwohl 

ſind die Abbildungen in Blaͤtter und Schoten 

ſehr verſchieden, welches vermuthlich zwey wahre 

Arten ſind. 
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231. Braſſica Rapa. 
32. Sedum acre. 

33. Aſphodelus luteus, 
234. Lycopſis arvenſis. 

235. Beta vulgaris rubra. 
236. Scandix Cerefolium. 
237. Fumaria officinalis. 

238. Aſphodelus ramoſus. 

239. ronicum Pardalianches. 

240. B ula alba. 
241. Lavandula Stoechas: 

242. Braſſica Eruca. 

243. Scandix odoratas 

244. Spartium Scoparium. 

235. Poeonia officinalis fimplici dor 
246. Iſatis tinctoria. 

247. Juglans regia. 

248. 1. Populus nigra foemina. 
2. tremula mas, 

249. Cynogloſſum officinale. 
280. Valeriana Phu. 
251. Convallaria multiflora- 

25 2. Symphitum officinale; 
253. Geum urbanum; 

254. Polygonum Biſtorta. | 
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Tab. 

255. 
256. 

257. 

258. 

259. 

260. 

261. 

262. 

263. 

264. 

265. 

266. 

267. 

268. 

269. 

270. 

271. 

272. 
273. 

274. 
275. 
276. 

277. 

279. 

Ariſtolochia Clematitis. 

rotunda. 

longa. 

Salvia pratenſis. 
Ranunculus ſceleratus. 

Siymbrium Naſturtium. 

Iris pſeud' Acorus. 

Rheum Rhaponticum. 

Cotyledon Umbilicus. 

Aſtragalus Tragacantha. 

Delphinium Staphyſagria. 

Siſymbrium ſylveſtre. 
Laurus Saſſafras. 
Cucubalus Behen. 

Arum Dracunculus. 
Centaurea Cyanus. 
Valeriana officinalis. 
Buphthalmum ſpinoſum. 

Stachys paluſtris. 

Anagallis coerulea Wild. 

Liguſticum Leviſticum. 
Achillea Ptarmica. 
Ribes Groſſularia. 

Lyfimachia vulgaris. 

Imperatoria Oftruthium. 

* 
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280. 

281. 

282. 

283. 

284. 

285. 

286. 

287. 

288. 

289. 
290. 

291. 

292. 

293. 

294. 

295. 

296. 

297. 

298. 
299. 
300. 

301. 

302. 

e 5 

Origanum vulgare. 
Prunus Armeniaca. 

Lupinus albus. 

Reſeda Luteola. 

Trifolium Melilothus coerulea. 

Ribes nigrum & rubrum. 
Paris quadrifolia. 
Portulaca oleracea. 

Anethum Foeniculum. 

Rubus Idæus. 
Mentha criſpa. 
— piperita. 

viridis. 
Corylus Avellana. 
Lavandula anguſtifolia Ehrhart, 

— latifolia Ehrhart. 
Hyſſopus officinalis. 
Eryngium campeſtre. 

Matricaria Chamomilla, 

Echium vulgare. 
Achillea Ageratum. 
Ononis ſpinoſa. 
Mentha Pulegium *) 

* Es iſt kein Fehler in der Zeichnung daß die 
Staubfaͤden laͤnger als die Blumen ſind, wie 
Herr Hofrath Trew glaubt. 
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303. 
304. 
305. 

306. 
307. 

308. 
309. 

310. 

31 1 * 

312. 

12. 

314. 

315. 

316. 

BI 

318. 

319. 
320. 
321. 

322. 

Mentha verticillata Reich. ® 
cervina. i 

prunus domeſtica damaſcena. 
Rumex ſcutatus. 

—Acetoſella foemina. 

Oxalis Acetoſella. 
Malva Alcea. 
Peganum Harmala. 
Chenopodium bonus Henricus. 
Lepidium Iberis. 

Datura Stramonium. 

Chenopodium Botrys. 
Polygonum aviculare latifoliums, 
Cyperus longus. 

Amaranthus ſanguineus. 
Satureja montana. 
Origanum Majorana. 
Herniaria glabra. 
Urtica pilulifera. 
Cannabis fativa 

32 3. Polypodium montanum. Wild, 

324. 

325. 
326. 

327. 

Oſmunda regalis. 

Pteris aquilina. 

Rubia tinctorum. 

Salix alba, 
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328. Fraxinus excelfior. 
329. Cucumis Mele. 
330. Fagus Caſtanea. 

331. Tamarix gallica. 

332. Aſparagus officinalis. 
333. Aloe perfollata. 

334. Peziza Auricula. 

3335. Lichen pulmonarius, 
336. — caninus. 
337. Coffea arabica. 

338. Caryophyllus aàromaticus. 

339. Euphorbia antiquorums 

340. officinalis. 

341. Iſis nobilis. 

342. Madreporä oculata. 
343. Varietas praecedentis Madreporae 
344. Corallia nigra. 

345. Mimofa Senegal. 

346. Santolina Chamae Cypariſſus. 

347. Laurus Camphora. 

348. Piper nigrum. 
349. Citrus Aurantium. \ 
350. Guaiacum officinale. 

351. Thea viridis.) 

*) In der Abbildung find s Blumenblaͤtter ber 
findlich, nach Linne S es 9 ſeyn. 
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352. Thea Bohea. 
353. Myristica Mofchata. 

354. Laurus Cinnamomum. 

355. Myrtus, Pimenta. 
356. Piper longum. 

357. Goſſypium herbaceum. 

358. Dracaena Draco. 

359. Aſarum virginicum. 

360. Polypodium Baromez. Radix. 

‚361. Citrus medica fructu longo. 
362. —— fructu rotundos 

363. Cocos guincenſis. | 
364. Atropa Mandragora. 

365. Hieracium Pilofella. 

366. Sempervivum tectorum. 

367. Adianthum Capillus veneris. 
368. Linum catharticum. 

369. Anacardium occidentale. 
370. Aſplenium Trichomanes. 
371. Amomum verum. *) 
372. Eryfimum Alliaria. 

) Die Abbildung liefert blos einen Zweig mit 
Fruͤchten, welchen ich eben ſo wenig als Herr 

Hofrath Trew zu beſtimmen im Stande bin. 
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373. Theobroma Cacao. 

374. Pimpinella Aniſum. 

375. Polytrichum commune. 
376. Pulmonaria officinalis. 
377. Mimoſa nilotica. 
378. Cichorium Endivia. 
379. Paſtinaca ſativa hortenſis. 
380. Lemna minor. 
381. Caſſia fiſtula. 

382. Bubon macedonicum. 
38 3. Aſarum europaeum. 
384. Trigonella Foenumgrecum. 
385. Amomum Cardamomum. 

386. Guilandina Moringa. 
387. Areca Catechu. *) 
388. Rhamnus Jujuba. 
389. Meniſpermum Coculus. 

390. Anthemis Pyrethrum. 
391. Laurus Caſſia. 
392. Gambogia Gutta. 
393. Smilax Sarſaparilla. 
394. Coſtus arabicus. 
395. Strychnos Nuxvomica 

) Nach Herrn Hofrath Trew. Es koͤnnte abee 
eher Areca oleracea feyn. 

B 2 
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Tab. 

396. 

397. 
398. 

"a9 
400. 

401. 

402. 
403. 
404. 

405. 

406. 
407. 

408. 

409. 
410. 

411. 

412. 

413. 

414. 

415. 

416. 

417. 

418. 

Curcuma longa; 5 

Convolvulus Turpethum;s 
Cordia Myxa. 

Kaempheria rotunda. 

Phyllanthus Emblica. 

Centuria quinta. 
Fructus Phyllanthi Emblicae: 
Amomum Zerumbet. 
Strychnos Colubrina. 
Mirabilis Ialappa. 
Orchis latifolia paluftris; 
Scorzonera hifpanica, 

Thlaspi campeftre. 

Smyrnium Olufatrum. 
Aquilegia vulgaris. 
Braſſica Napus ſativus. 
Gratiola officinalis. 
Plantago Pfyllium. 
Poterium Sanguisorba, 
Iris florentina. 
Cochlearia Armoracia. 
Ophiogloſſum vulgatum: 
Capparis ſpinoſa. 

Thymus Serpyllum: 



N. 

Satureja hortenſis. 
Omunda J.unaria. 

Allium Porrum, 

Avena ſativa. 

Hordeum vulgare. 

Secale cereale. 

Prunus Ceraſus nigra. 

Laͤſerpitium Siler. 
Euphraſia officinalis. 

. Sedum album. 

Vicia fativa. 
Lathraea Sqamaria. 

Arthemifia vulgaris. 

Drofera rotundifolia. 
Smilax China. | 

Laferpitium Chironium. 

Galium verum. 

Lithospermum arvenſe. 

Nicotiana ruſtica. 

Gnaphalium Stoechas. 

Anthemis tinctoria. 

Sifymbrium Sophia. 

Cucumis; Colocynthis. 
Sifon Amomum. 
Apium graveolens hort 

B 3 
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Xanthium ſtrumarium. 

. Tormentilla erecta. 

. Sinapis nigra, 

. Ammi majus. 

. Lepidium latifolium. 

Prunus Ceraſus rubra. 

Trifolium arvenfe, 

. Conium maculatum. 

. Gentiana Centaurium. 

Pyrus communis hortenfis. 
Potentilla reptans. 

Nepeta Cataria, 

Teucrium Polium. 

Tamus communis. 

Cinara Scolymus, 

Thapfia foetida, 

. Plantago coronopifolia, 

Piftacia vera foemina. 

Origanum Dictamnus. 

Vaccinium Myrtillus. 

. Tanacetum vulgare. 

. Spiraea Ulmaria. 

Acorus Calamus. 

. Spiraea Filipendula. 

Carthamus lanatus, 



492. 
493. 

A 

. Tilia grandifolia Ehrhart. 

. Aftrantia major. 

. Athamanta. cretenfis. 

. Pimpinella Saxifraga. 

. Inula Helenium. 

Menyanthes trifoliata. 

. Teucrium Scordium. 

. Centaurea benedicta. 

Pinus Larix. 

. Piftacia Therebinthus. 

Marubium vulgare. 

Geranium robertianum. 

. Statice Limonium. 

. Papaver fomniferum nigrum. 

— album. — — 

. Valeriana dioica mas, 

. Liquidambar Styraciflua. 

. Rhus glabrum. 

Quercus pedunculata Ehrh. 

. Sambucus Ebulus. 

. Rumex Patientia. 

aquaticus. 

acutus. 

ſanguineus. 

Haematoxylon Campechianum. 

B 4 
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Tab. 

494. Prunus inſititia. 

495. Glycirrhiza glabra. 

496. Angelica Archangelica. 

497. Nymphaea lutea. 

498. — alba. 

499. Radix. 

300. Anchuſa officinalis. 

— — — 

Centuria ſexta. 

501. Leontodon Taraxacum anguſtifolium. 
502. Verbaſcum Thapſus. 

503. Doronicum bellidiaſtrum. 

504. Adonis vernalis. 

505. Helleborus niger uniflorus. 

U 

506. —— biflorus. 

507. 22 een 

508. — — ſtyriacus. 

809. — LViridis major. 

510. — minor. 

511. Varietas praecedentis plantae. 

512. Prunus Lauroceraſus. 
5 13. Panax quinquefolium. 

514. Sium Ninſi. | 
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. Phytolasea decandra. 

. Scutellaria galericulata. 

. Aethufa Cynapium. 

. Spilanthus Acmella. 

. Bidens tripartita. 

‚, Lythrum Salicaria. 

Aſclepias ſyriaca- 

Cucurbita lagenaria. 
3. Solanum buberorum. 

. Gnaphalium arenarium, 

. Aethufa Meum. 

. Anthemis nobilis. 

. Arthemifia pontica. 

. Teucrium ee 

. Carum Carvi. 

Bellis perennis rubra, 

. Nerium Oleander, 

. Carlina acaulis, 

. Bryonia alba. 

. Fumaria bulboſa. 

. Lycopodium clavatum. 

. Humulus Lupulus. 

. Triticum repens. 

. Hieracium murorum. 

‚ Momordica Balfamina. 

2 
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Heracleum ſphondylium. 
Rhus typhinum. 

Lyfimachia Nummularia. 

« Plantago Cynops, 

Allium Victorialis. 

Anethum graveolens. 

Daucus Carota ſylveſtris. 
Zea Mays. 

Populus alba foemina. 

Solanum Melongena. - 

Hyoſciamus niger. 

Dracocephalum Moldavica. 

Atriplex hortenſis. 

Chenopodium album. 

4. Cuſcuta europaea. 

. Artemifia Abrotanum. 

. Selinum Sylveftre. 

. Cicer arietinum. 

Nigella fativa. 

arvenſis. 

. Papaver dubium. 
Aconitum cammarum. 

Anthora. 
Lycoctonum. 

. Atropa Belladonna. 
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Actaea ſpicata. 

Colchicum autumnale, 

. Bromelia Ananas, 

. Varietas prioris plantae. 

Rhamnus Ziziphus. 

Phellandrium aquaticum, 
Convolvulus Mechoacanna, 
Taxus baccata. 

Conium maculatum. 
Cicuta viroſa. 

Oenanthe crocata. 

.Helleborus hiemalis. 

. Croton Caſcarilla. 

Dorftenia Houſtoni. 

— Contrayerva. 

— — caulefcens, 

. —— — Dracaena. 

Daphne Mezereum, 

. Impatiens Balſamina. 

Cardamomum majus, 

Amomum Cardamomum. 

Rhodiola Roſea. 

Solanum tuberoſum nigrum. 
0 Orchis bifolia. 

Cucumis prophetasum. 



. Epidendrum Vanilla. 

. Scilla maritima. 
. Arbutus Uva urſi. 
Vaccinium Oxycoccos. 
. Pyrola rotundifolia. 
. Arnica montana. 

. Indigofera tinctoria. 
Linnea borealis.. 
. Salicornia herbacea, 

Lichen iflandicus. 

. Rheum palmatum. 
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Charaktere einiger neu beftimthten 
Pflanzen. 

Jo lieferte in dem vorjaͤhrigen Taſchen⸗ 
buche eine charakteriſtiſche Beſchreibung der—⸗ 

gen deutſchen Pflanzen, welche in den Li» 
Msn S Schriften nur als Abarten vorkom— 
men, die aber gegenwaͤrtig als wahre Arten 
allgemein angenommen find. Das vorjaͤhs 
rige Verzeichniß erſtrekte ſich nur auf die 
zwölf erſten Claſſen, hier folgen demnach die 
der leztern. Uebrigens ſind in den angefuͤhr— 
ten Schriften noch manche Abarten vorhan— 
den, welche meiner Meinung nach ebenfalls 
als eigene Arten beſtehen koͤnnen. Es koͤmmt 
nur darauf an, daß man fie genau beobach— 
tet, verpflanzt, ausſaͤet, und aus dem Erfolg 
Schluͤſſe zieht, die den Verſuchen angemeſſen 
ſind. Eine Arbeit die leicht und angenehm 
iſt, und nur etwas Zeit und Aufmerkſamkeit 
erfordert. In dieſer Ruͤkſicht wuͤnſchte ich 
dieſe Verſuche ſelbſt unternehmen zu koͤnnen, 
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wenn es meine Lage nur einigermaßen et 
ſtatten wolte. Dies darf aber Niemanden 
abhalten, aͤhnliche Beobachtungen anzuſtellen; 
vielmehr find mehrere Reſultate zu Entdes 

ckungen der Wahrheiten immer wichtig und 
noͤthig. Die Pflanzen von welchen ich hier 
rede, wird ein jeder in den Linneiſchen und 
andern Schriften leicht bemerken, vielleicht 
liefere ich aber zur leichtern Ueberſicht der— 
felben ein vorlaͤufiges Verzeichniß, mit ein 

kleinen Anleitung wie die Verſuche ſelbſt 
zuſtellen find, und ich zweifte nicht, daß es 
von wahren Nutzen ſeyn werde. 

Vierzehnte Claſſe, erſte Ordnung. 
o. Mentha gratifima. Wohlriechende 

Muͤntze. 5 

Die Aehren walzenfoͤrmig. Die Blaͤt⸗ 
ter eyfoͤrmig, zugeſpitzt, ſaͤgeartig, ſtiellos, 
auf der untern Seite filzig. Die Staub⸗ 
gefaͤße mit den Blumen von gleicher Laͤnge. 

Mentha gratiſſima. Roth Flor. germ. pag. 
. Hoffmann Deutſchl. Flora pag. 203. 
Dieſe Muͤntze ſcheint bisher nur in Nieder⸗ 
ſachſen, und den angrenzenden Gegenden ge⸗ 
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funden worden zu ſeyn. Sie iſt mit der 
Mentha fylveftris nahe verwandt, und ihre 
beſte Unterſcheidung davon moͤchte wohl in 
den breitern Blättern und den kuͤrzern Staub⸗ 

gefaͤßen zu ſuchen ſeyn. Sie waͤchſt an Graͤ⸗ 
ben und andern feuchten Orten, und bluͤhet 
im Jul, und Auguſt. 

Herr von Leuͤſſer gibt in feiner halli⸗ 
ſchen Flora die Mentlia viridis an, und ſagt 
von ihr, daß die Blaͤtter auf der untern 
Seite beinahe filzig wären: da ich nun dies 
ſen Sommer Gelegenheit hatte, die Mentha 
viridis oft zu beobachten, und die Blätter 
auf beiden Seiten glatt und gruͤn fand; ſo 
glaube ich nicht mit Unrecht jene Leyſſeri- 
ſche Pflanze für die Mentha gratifima halten 
zu koͤnnen, woruͤber ich mit Gewißheit ber 
lehrt zu werden wuͤnſchte. 

5. Mentha verticillata. Quirlbluͤthige 
Mauͤntze. 

Die Bluͤthen in Quirln. Die Blätter 
eyrund, lanzetfoͤrmig, ſaͤgeartig, rauh. Die 
Staubgefaͤße laͤnger als die Blumen; Der 
Stengel aufrecht. a 
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Mentha verticillata Reichhart. Fl. Franck: 

377. Schranck baierſche Flora 895. 

Herr Reichhart beſtimmte dieſe Art a. 
a, O. zuerſt. Obwohl fie auch in den aͤl— 
tern Linneiſchen Schriften aufgenommen war, 
fo fehlt fie doch wieder im Syttema vegeta= 
bilium. 

Man führt fie als ſelten an, da ich fie 
doch bisher in allen Gegenden fand, wo ich 
botaniſirte. Sie waͤchſt an fe oder 
ausgetrockneten Orten, und bluͤhet am Ende 
des Sommers. Durch die laͤngere Staub⸗ 
gefaͤße, und durch den halben Fuß hohen 
Stengel, welcher in Betracht dieſer Höhe ſehr 
aͤſtig iſt, zeichnet ſie ſich auf den erſten An⸗ 
blick aus. | 

Die SattungMentha verdiente wohl neuer⸗ 
dings bearbeitet zu werden. Die bisheri— 
gen Unterſcheidungszeichen ſind, beſonders in 
Ruͤkſicht auf die Lange oder Kuͤrze der Staub⸗ 
gefaͤße gegen die Blumen ſehr unzuverlaͤßig, 
und ich denke ein paar Arten bemerkt zu ha⸗ 
ben, die hin und wieder in Teutſchland wach⸗ 

fen, aber in keiner Flora beſchrieben find. 
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$2. Galeopfis grandiſtora. Großblüthige 
Galeopſis. 

Die Quirln ſtehen entfernt. Die Kelche 
ſind roͤhrig, ſehr zottig; die Kelchzaͤhne lan⸗ 
zettfoͤrmig, zugeſpizt, aufrecht. „ 

Galeopſis grandiflora. Roth 25 4. Hoff⸗ 
man 207. | 

Diefe Pflanze wächft haufig auf Aekern, 
beſonders nach der Erndte, und bluͤhet am 
Ende des Sommers. | 

Linne rechnete fie als Abart zu Galeop- 
ſis Ladanum. Die angefuͤhrten Schriftſtel— 
ler und mehrere aͤltere Botaniſten haben ſie 
als eigene Art angefuͤhrt, welchen Platz ſie 
allerdings verdient. 

53. 99 is Cannabina. Hanffartige 
Galeopſis. 

Die Ouirln ſtehen an der Spitze nahe 
beyſammen. Die Kelche ſind roͤhrig; die 
Kelchzaͤhne etwas kuͤrzer, gleich breit, un⸗ 
gleichfoͤrmig. 

Galeopfis Cannabina. Roth 254. Hoffe 
mann 207. | 

C 2 
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Waͤchſt auf ſandigen Feldern, und un: 
ter dem Getreide, bluͤhet im Jul. und Auguſt. 

Nach Linne war es eine Abart von Ga- 
leopſis tetrahit. Jezt iſt fie als eine eigene 
Art allgemein angenommen. / 

54. Prunella grandiflora. Großbluͤthige 
Prunelle. 

Alle Blaͤtter ſind eyfoͤrmig, laͤnglich, 
manchmal ſaͤgezaͤhnig. Die obere Kelchlippe 
iſt tief dreylappig. Die Bluͤthen verhaͤltniß⸗ 
maͤßig groß. 

Prunella grandiflora. Roth 260. Hoff- 
mann 214. Schranck n. 929. 

Sie waͤchſt an trockenen Anhoͤhen, und 
in manchen Gegenden z. B. bey Regensburg 
ſehr haͤufig, obwohl ſie an andern Orten 
nur ſparſam angetroffen wird, ſie bluͤhet den 
ganzen Sommer. 

Auf den erſten Anblik unterſcheidet fie ſich 
durch die groͤßern Bluͤthen ſehr leicht von 
Prunella vulgaris. Linne hielt ſie fuͤr eine 
Abart derſelben, aber ſie iſt allerdings eine 
eigene Art, und pflanzt ſich ſtandhaft durch 
den Saamen fort, welchem Verſuch ich ver⸗ 
ſchiedene male gemacht habe. 
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| Zweyte Ordnung. 

F. Rhinanthus Criſta Calli. Glattes 
Klapperkraut. 

Die Oberlippe der Blume zuſammenge— 
druͤkt, kuͤrzer. Die Kelche glatt. 

Bgmzinanthus Criſta Galli. Hoffmann 215. 
Schrauck 934. Pollich 579. 8 

Wächſt auf Wieſen und in Wäldern, 
bluͤhet im Jun. und Jul. 

56. Rhinanthus Alectorolophus. Zottiges 
Klapperkraut. 

Die Oberlippe der Blume zuſammenge— 
druͤkt, kuͤrzer. Die Kelche zottig. 

Rhinanthus Alectorolophus. Roth. Hoff⸗ 
mann. Schranck. Pollich a. a. O. 

Waͤchſt mit der vorigen an gleichen Or⸗ 
ten, und bluͤhet zu gleicher Zeit. 

Line vereinigte beide Arten unter dem 
Namen RhinanthusCrifta Galli: In der That . 

haben beide Pflanzen viele Aehnlichkeit mit 
einander, und die glatten und zottigen Kelche 
ſcheinen das einzige weſendliche Unterſchei— 

dungszeichen zu ſeyn, aber dieſes iſt auch 
C 2 
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beſtaͤndig, und daher hinlaͤngliche Urſache 
beide zu trennen welches auch aͤltere und neue 

Botaniſten gethan haben. N 

Fuͤnfzehnte Claſſe, zweyte Ordnung. 
57. Sifymbriumpaluftre. Sumpf- Kaufe. 

Die Schoten find niedergebogen, laͤng⸗ 
lich, eyfoͤrmig. Die Blätter gefiedert eins 
geſchnitten, ſaͤgeartig. Die Blumenblaͤtter 
kleiner als der Kelch. 

Siſymbrium paluſtre., Leyſſer Hal. 679. 
Hoffmann 234. 

Waͤchſt an Graͤben und andern ſumpfig⸗ 
ten Orten, bluͤhet im Jun. und Jul. 

Herr von Leyſſer hat fie zuerſt characte⸗ 
riſirt. Vermuthlich ſahe ſie Linne als ir— 

gend eine Abart von Sifybrium amphibium an. 

58. Sifymbrium Erucaſtrum. Senffartige 
Raucke. 

Die Blätter find ſchrotſaͤgefoͤrmig gefie⸗ 
dert, etwas borſtig. Der Stengel iſt borſtig. 

Siſymbrium Erucaſtrum. Pollich. Hoff⸗ 
mann 235. 

Sie waͤchſt an Huͤgeln, Aeckern, und 
Weinbergen, bluͤhet vom May bis im Auguſt. 
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Ich kenne dieſe Jflanze nicht weiter als 
aus der angefuͤhrten Beſchreibung. Wenn 
ich dieſe mit dem Wohnorte und der Bluͤhe— 
zeit zuſammen nehme; fo ſcheint es mir Si- 
ſymbrium arenoſum L. zu ſeyn. Meine Vers 
muthung wird dadurch vermehrt, daß die 
eben angefuͤhrte Pflanze nicht in Pollichs Flora 

ſteht, da ſie doch dort waͤchſt. Freund 
Heintze und Maͤrcklin koͤnnten hier am ers 
ften entſcheiden, und darthun ob wir wieder 
einem Mann aus dem deutſchen Pflanzen 
regimente verliehren muͤßten. Herr Prof. 
Hoffmann ſcheint daher mit Recht ein Kreuz 

bey dieſer Pflanze in ſeinem Taſchenbuche 
gemacht zu haben. 

Siebenzehnte Claſſe, zweyte Ordnung. 

59. Fumaria major. Großer Erdrauch. 

Die Wurzel iſt knollig, hohl. Der Sten⸗ 
gel einfach, die Deckblaͤtter ungetheilt, ey— 
rund, lanzetfoͤrmig, kuͤrzer als die Bluͤthen. 

Fumaria major. Roth 300. Fumaria cava 
Hoffmann 248. | 

Waͤchſt in Wäldern, unter Geſtraͤuchen, 
in Krautgaͤrten und andern ſchattigen Orten, 
bluͤhet im April und May. 

2.3 
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co. Fumaria minor. Kleiner Erdrauch. 
Die Wurzel knollig, dicht. Der Sten— 

gel einfach, die Deckblaͤtter fingerfoͤrmig, ſo 
lang als die Bluͤthen. 

Fumaria minor. Roth 300. Fumaria for 

lida Hoffmann 248. 

Waͤchſt in bergigten Wäldern, blühet 
im April. Dieſe kleine ſchoͤne Pflanze iſt 
nicht ſo gemein wie die vorhergehende. Ich 
habe ſie bisher nur allein bey Halle in der 
Heide, hinter dem Biſchofsberge gefunden. 
Linne vereinigte dieſe beiden Pflanzen in eine 
Species, welche er Fumaria bulboſa nante. 
Haller und mehrere Kraͤuterforſcher haben 
fie getrennt. 

Vierte Ordnung. 
61. Vicia tenuifolia. Kleinblaͤttrige 

Wicke. 1 
Der Blüthenftiel vielbluͤthig. Die Bluͤ⸗ 

then wie Dachziegel uͤber einander liegend. 
Die Blaͤttchen gleich breit, zugeſpizt, drey⸗ 
nervig. Die Blattanſaͤze gleich breit, un⸗ 
getheilt. Der Stengel aufrecht gebogen. 

Vicia tenuifolia. Roth 309. Hoffm. 276. 
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Wͤchſt hin und wieder in Deutſchland an 

Heken und Bergwaͤldern bluͤhet im Jul. und 
Auguſt. | 

Sie ift mit Vicia Cracca nahe verwandt, 
und wird vermuthlich manchmal mit derfelben 
verwechſelt. 

62. Vicia multiſtora. Vielbluͤthige Wicke. 

Der Stengel vielbluͤthig. Die Ranken 
vlelblaͤttrig, die Blaͤttchen oval, feinhaarig. 
Die Blattanſaͤze halbpfeilfoͤrmig, ungetheilt, 
der Stengel haarig. 

Vicia multiflora, Leyſſer 725. Roth 3 10. 
Hoffmann 256. 

| Waͤchſt in bergigten Waͤldern, bluͤhet 
im Jul. und Aug. 

Auch dieſe Art hat viele Aehnlichkeit mit 
der vorigen, gleichwohl iſt ſie ganz gewiß 
eine davon verſchiedene Art. 

63. Vicia auguſtifolia. Schmalblaͤttrige 
Wicke. 

Die Huͤlſen ſtiellos „aufrecht, meiſtens 
paarweiſe. Die untern Blaͤtter eyfoͤrmig aus⸗ 
gerandet, die Obern gleich breit an der 

Spize glattrandigng. 
C 4 
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Vicia auguſtifolia. Reichhart. Roth 310. 
Hoffmann 256. | 

Wachſt auf Aekern, bluͤhet im Jun. 
und Jul. 

64. Vicia monantha. Einbluͤthige Wicke. 

Der Bluͤthenſtiel ein bluͤthig. Die Blaͤtt⸗ 
chen lanzetfoͤrmig, ſtumpf. Die Blattanſaͤze 
zweyſpaltig. 

Vicia monantha. Wildenow 738. Roth 
310. Hoffmann 256. 

Waͤchſt auf Aekern, bluͤbet im May 
und Jun. 

In den Linneiſchen Schriften kommen 
dieſe deutſchen Wickenarten nicht vor. Ob 

Linne ſie mit andern Species vermiſcht, oder 
ſolche gar nicht gekannt hat, kann ich nicht 
entſcheiden. Ich habe es fuͤr nuͤzlich gehal⸗ 
ten ſie hier anzufuͤhren, damit ſie allgemein 
bekannt werden, und ich werde in dieſer Ruͤk⸗ 
ſicht noch hin und wieder eine anfuͤhren, ob⸗ 

gleich Linne ſie nicht als Abart angab, ſon⸗ 
dern ſte vermuthlich gar nicht kannte. 

65. Colutea orientalis. Glatter Blaſen⸗ 
baum. * 
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Iſt Baumartig. Die Blaͤttgen verkehrt 
herzfoͤrmig, rundlicht, etwas fleiſchicht. Die 
Blattanſaͤze ſehr klein, gezaͤhnt. Die Traus 
ben glatt, die Huͤlſen an der obern Spitze 
geſpalten. 

\ 

Colutea orientalis, Roth 305. Hoffm. 259. 

Waͤchſt an einigen Gegenden in Oberſach— 
fen, bluͤhet im May und Juny. 

66. Colutea hirſuta. Zottiger Blaſen⸗ 
baum. | 

Iſt baumartig. Die Blaͤttchen find vers 
kehrtherzfoͤrmig, laͤnglich, die Blattanſaͤze 
lanzetfoͤrmtg, die Trauben zottig, die Huͤlſen 
an der Spize geſchloſſen. 

Colutea hirſuta. Roth 308. Colutea ar⸗ 
boreſcens Hoffmann 259. 

Waͤchſt an Felſen bey Regensburg und 
einigen andern Gegenden in Deutſchland, 
bluͤhet im Jun. 

Linne vereinigte die beiden vorſtebenden 
Arten zu einer Species welche er Colutea 
arborefcens nannte. Schon Duroi trennte 
ſie in der Harbkeſchen Baumzucht, und nun 

es 
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find fie allgemein als eigene Arten ig 
men. 

67. Ornithopus intermedius. Mittlerer 
Vogelfuß. 

Die Stengel ſehr lang, kriechend. Die 
Blätter und Dekblaͤtter gefiedert, die Huͤl— 
ſen groß, einwaͤrts gekruͤmt. 

Ornithopus intermedius. Roth 319. Hoff 
mann 251. 

Waͤchſt nur ſparſam in Deutſchland, blüs 
het im Juny. 

Dieſe Pflanze iſt bisher nur vom Herrn 
Doct. Roth im Herzogthum Bremen gefun— 
den worden. Ich habe davon noch kein Ex⸗ 
emplar geſehen. 

68. Orobus tenuifolius. Kleinblaͤttrige 
Erve. 

Der Stengel unten aͤſtig, vierekig, oben 
gefluͤgelt. Die Blaͤtter gleich breit, paar⸗ 
weiſe, die Blattanſaͤze halbpfeilfoͤrmig. 

Orobus tenuifolius. Roth 305. Hoff⸗ 

mann 255. 
Wächſt auf Heiden und ſchattigen Wer 

den, bluͤhet im Juny. 
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Auch dieſe Art hat H. Dokt. Roth zuerſt 
bekannt gemacht.” 

69. Aſtragalus danicus. Dinifeher Tra⸗ 
ganth. 

Stengeltreibend, niederligend, haarig. 
Die Bluͤthenkoͤpfe lang geſtielt, die Huͤlſen 
kurz, aufgeblaſen, haarig. 

Aſtragalus danicus. Roth 335 Hof 
mann 263. 

Waͤchſt auf ſandigen Huͤgeln an Aker⸗ 
raͤndern bluͤhet im Jun. und Jul. 

Herr Prof Retzius hat fie unter dieſen 
Namen zuerſt beſchrieben. 

50. Trifolium flexuofum. Gebogener Klee. 

Die Aehren etwas rund, zottig, und ſitzen 
an der Spize. Der Stengel aufſteigend, 
gebogen, aͤſtig, die Blattchen eyrund, lanzet⸗ 
foͤrmig, ſeinſageartig. 

Trifolium flexuoſum. Roth 314. Hoffe 

mann 265. Schrauck n. 1118. 

Waͤchſt hin und wieder in Bergwaͤldern, 
bluͤhet im Jun und Jul. 
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Der erſte Entdeker dieſer Pflanze iſt 
Herr Praͤſid. von Schreber welcher fie in 
Schweden fand, und Herrn von Linne mit— 
theilte. Dieſer war damals eben mit der 
Fauna ſuecica beſchaͤftigt, in welcher er dieſe 
neue ſchwediſche Pflanze als Anhang unter 
dem Namen Trifolium medium einruͤkte. Dies 

fer Name iſt ſehr paßend, da fie zwiſchen Tri- 
fol. pratenſe und alpeſtre gar wohl ſtehen kann. 
Herr Prof. Jacquin legte ihr zuerſt den Na— 
men Trifolium flexuoſum bey, welcher iezt 
allgemein angenommen iſt. 

Achtzehnte Claſſe, erſte Ordnung. 
71. Hypericum dubium. Zweifelhafte 

Johannispflanze. - 
Die Bluͤthen dreyweibig. Der Stengel 

krautartig, faſt viereckigt, die Blätter eyfoͤr 
mig, die Kelche ſtumpf. | 

Hypericum dubium. Roth 325. Hoff⸗ 
mann 270. | 

Waͤchſt an Wegen und Zaͤunen, bluͤhet im 
Jun. und July. 

Herr Leers beſtimmte dieſe Art welche 
zwiſchen H. perforatum und quadrangulare 
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in der Mitte ſtehet, und allerdings von beiden 

Pflanzen etwas an ſich hat, zuerſt. Ich har 
be die Pflanze in verſchiedenen deutſchen Ge— 
genden gefunden, und glaube daß ſie wohl eine 

beßere Definition noͤthig habe, wenigſtens 
haben mir die ſtumpfen Kelche ziemlich zwei⸗— 
felhaft geſchienen. 

Neunzehnte Claſſe. Erſte Ordnung. 
72. Scorzonera lanata. Wollige Scor— 

zonera. 

Der Stengel ganz einfach, armblaͤttrig, 
am Grunde wollig. Die Wurzelblaͤtter, lan⸗ 
zetfoͤrmig, nervig, flach. 

Scoryonera lanata. Schranck 1143. 

Waͤchſt auf feuchten Wieſen, bluͤhet im 
May. 

Herr Prof. Schranck hat dieſe Pflanze 
aq. a. O. beſchrieben, und mehrere Spielarten 
aus einander geſezt. Ob Linne ſie gekannt 
habe, und ob es deſſen Scorzonera anguſtifo- 
la oder hirfuta ſey, iſt gegenwärtig noch wohl 
nicht voͤllig entſchieden, da die Linneiſchen 
Kennzeichen bei dieſen Pflanzen ſehr kurz ſind. 

Eine Vergleichung mit dem Linneiſchen 
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Herbario koͤnnte wohl hier am beſten ent⸗ 
ſcheiden. 

73. Sonchus aſper. Rauhe Saudiſtl. 

Die Bluͤthenſtiele filzig. Die Kelche glatt, 
die Blätter gezahnt, die Zaͤhne ſteif, faſt ſte⸗ 
chend. 

Sonchus aſper. Schranck 1249. 

Eine gemeine Pflanze die an gebauten und 
ungebauten Orten waͤchſt, und den ganzen 
Sommer bluͤhet. 

Linne rechnete fie als Abart zu Sonchus 
oleraceus von welchem ſie ſchon Haller trennte. 
Es giebt dennoch von dieſer Spezies Abarten 
mit zerſchnittenen und unzerſchnittenen Blaͤt⸗ 
tern, die Herr Prof. Schranck angefuͤhrt 

. 74. Taraxacum erectum. Aufgerichtetes 
Roͤhrleinkraut. 

Die Kelchſchuppen alle aufgerichtet. 
Der Schaft roͤhrig, ein bluͤthig, ganz nackt. 
Schranck nro. 1158. 

Leontodon erectum. Maher. Hoffmann 

278. 

Waͤchſt in be 9 5 Gegenden im May: 
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Ich habe dieſe Pflanze noch nicht geſe— 
heu. Aus der Beſchreibung erhellet, daß 
fie ſehe viele Aehnlichkeit mit Leontodon Ta- 
raxacum habe, und daß ſie ſich nur durch die 
Kelchſchuppen unterſcheide, die bey der erſtern 
Pflanze aufgerichtet, bey der leztern aber zu— 
ruͤckg⸗ſchlagen find. Da dieſe Kennzeichen 
leicht aufzuſuchen, und es um eine neue deuk⸗ 
ſche Pflanze zu thun iſt; ſo verdient ſie alle 
Aufmerkſamkeit. | 

75. Hielacium piloſiſſimum. Sanghaariz 
ges Habichtkraut. 

Der Stengel aͤſtig die Wurzelblaͤtter faſt 
tellerfoͤrmig. Das einzelne Stengelblatt ge: 
ſtielt, die Blattſtiele wollig. Schranck 1156. 

Waͤchſt auf Mauern und in Waldungen, 
bluͤhet im Jul. und Auguſt. 

76. Hieracium fylvaticum. Waldha— 
bichtkraut. | | 

Der Stengel äftig, mehrblaͤttrig. Die 
Wurzelblaͤtter eyfürmig, lanzetaͤhnlich, alle 
geſtielt, die Bluͤthenſtiele mehrbluͤthig. 
Schraͤnck 1166. 

Hieracium fylvaticum: Roth 3 41. Hof 
mann 280. 
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Waͤchſt in Waͤldern, bluͤhet im Jul. und 
Auguſt. 

Linne rechnete die beiden vorigen Plans 
zen als Abarten zu Hieracium murorum. 
Die ietzigen Botaniſten haben ſie allgemein 
als eigene Arten angenommen. 

Von dem Hieracium {ylvaticum giebt es 

eine merkwuͤrdige Spielart, welche Heu er 
in ſeinem Index plantar. Horti medici . 
bergenſis pag. 74. beſchreibt, und eine Abs 
bildung davon liefert. Sie heiſt daſelbſt 
Hieracium myophoron ſeu mures proferens, 

und die Abbildung ſtellt wirklich eine Pflanze 
dar, in deren Blattwinkeln Maͤuſe gemahlt 
ſind. Ich fand im vorigen Sommer dieſe 
Abart, die zwar noch unvollkommen war, 
aber dennoch deutlich zeigte, daß die Mauſe 
durch den Stich eines Inſekts, das wahr⸗ 
ſcheinlich ein Cynips iſt, hervorgebracht wer⸗ 
den, worauf ein ſolcher eyrunder Auswuchs 

folgt, der am erſten mit einer Saamenkapſel 
von Antirrhinum minus zu vergleichen iſt. 
Aehnliche Auswuͤchſe findet man an Thymus 
Serpyllum, Veronica Chamaedrys, Glecoma he- 

deracea und mehrern Pflanzen. 5 
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#7. Leontodon danubiale. Donauloͤ⸗ 
wenzahn. | 

Der Schaft einbluͤthig. Die Blätter 
gefiedert, eingeſchnitten, glatt. Der Kelch 

glatt. Schranck 1186. 

Waͤchſt auf Wieſen, bluͤhet im Juni. 

Herr Prof. Jacquin hat dieſe Pflanze in 
feinem Obler vation. pag. 270. zuerſt beſchries 
ben. Sie iſt mit Leontodon hirtum und Leon- 

todon haſtile ſehr nahe verwandt. Vielleicht 

iſt fie von lezterer Pflanze nicht verſchieden. 

Zweyte Abtheilung. 

78. Gnaphalium nudum. Nacktes Ruhr⸗ 
kraut. 

Der Stengel at weitſchweifig, 
aͤſtig. Die Blüthen an der Spitze dicht, 
nackt. 

Waͤchſt an ausgetrockneten zn bluͤhet 
im Jul. und Auguſt. f 

Herr Ehrhart hat dieſe Art zuerſt von 
Gnaphalium uliginoſum getrennt, davon fie 
ſich blos durch die nackten Bluͤthen unters 
ſcheidet, die bey dieſer filzigt find. 

D f 

\ 
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Zwanzigſte Claſſe, erſte Ordnung. 
79. Orchis variegata. Bunte Orchis. 

Die Wurzelknollen ungetheilt. Die Lippe 
des Honigbehaͤlters vierſpaltig, ſaͤgezaͤhnig 
mit rauhen Puncten, die mittleren Lappen 
rundlicht. 

Orchis variegata Jaequin. Hoffmann. 313. 
Waͤchſt in Waͤldern und auf 7 5 bluͤ⸗ 

het im May. 

Linne rechnete ſie als Abart zu Orchis 
militaris von welcher ſie aber Kraͤuterforſcher 
vor und nach ihm getrennt haben. 

Ein und zwanzigſte Claſſe, dritte 
Ordnung. 5 

80. Sparganium ramoſum. Aſtige Igels⸗ 
kolbe. 

Die Blaͤtter aufrecht, dreyſeitig. Die 
Bluͤthenſt iele aͤſtig. 

Sparganium ramoſum. Hoffmann. 324. 
Waͤchſt an Graͤben und Teichen, bluͤhet 

im Jun. und Jul. 

81. Sparganium fimplex. Einfache Igels⸗ 
kolbe. | 
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Die Blaͤtter aufrecht, an der Baſis 
dreyeckig, an der Spitze flach. Die Bluͤthen⸗ 
ſtiele einfach. 

Sparganium ſimplex. Hoffmann. 324. 

Dieſe Art waͤchſt unter der vorigen und 
bluͤhet zu gleicher Zeit. 

Linne vereinigte dieſe beiden Pflanzen 
in eine Art, welche er Sparganium erectum 
nannte. Curtis hat ſie getrennt. 

82. Carex riparia. Bachſegge. 
Mit mehrern maͤnnlichen Aehren, welche 

ſchwaͤrzlich und dreyſeitig ſind. Die Kelch⸗ 
ſchuppen grannenartig zugeſpizt. Die Sa- 
meenkapſeln etwas aufgeblaſen, zweyhoͤrnig. 

Carex riparia Curtis. Carex craſſa 
Ehrhart. 

Waͤchſt an den Ufern der Baͤche, bluͤhet 
im May. 

83. Carex gracilis. Schlanke Segge. 
Mit mehrern maͤnnlichen und weiblichen 

Aehren, die meiſtens gleichbreit ſind. Die 
Bluͤthen haben zwey Staubwege. 

Carex gracilis Curtis. Hoffmann 333. 
D 2 er 
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Waͤchſt an Teichen und Fluͤſſen, büͤbet 
im Jun. 

Linne vereinigte dieſe beiden Arten mit 
feinen Carex acuta. Es find. aber wahre 
Species. 

84. Carex inflata. Aufgeblaſene Segge. 

Mit mehrern männlichen Aehren. Die 
Weiblichen dicker und geſtielt. Die Capſeln 
aufgeblaſen mit zwey Schnabeln verſehen. 

Carex inflata. Hoffmann 333. Carex 
bifurca. Schranck Nro. 156. 

Waͤchſt an ſumpfichten Orten an Graͤben 
und Teichen, bluͤhet im May. 

In den Linneiſchen Schriften kommt ſie 
als Abart von Carex veficaria vor, von wels 
cher fie aber ſehr verſchieden iſt. 

Vierte Ordnung. 

85. Betula pendula. Hangelbircke. 0 

Die Blaͤtter ſind eyfoͤrmig ſpitzig, ſaͤge⸗ 
artig eingeſchnitten, glatt, die Aeſte hangend⸗ 

Betula pendula. Roth 405. Hoffmann 

334. f | 
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Waͤchſt in Waͤldern, und kommt auch 
einzeln in Doͤrfern vor, bluͤhet im April und 
May. 

Nach Linne war es eine Abart von Be- 
tula alba. x 

86. Quercus pedunculata. Geſtielte Eiche. 
Die Blätter faſt geftielt, laͤnglich, ſtumpf, 

und federartig ausgehoͤhlt. Die Fruͤchte ge⸗ 
ſtielt. Ehrhart. Hoffmann 338, 

Quercus foemina. Roth 408. 

Vachſt in Wäldern bluͤhet im May. 

Dieſe Eiche rechnete Linne als Abart zum 
Quercus Robur. 

Aber aͤltere und neuere Botaniſten haben 
ſie als verſchiedene Species getrennt. 

Zwey und zwanzigſte Claſſe, erſte 
Ordnung. 

87. Majas minor. Kleine Najas. 
Die Blatter ſehr ſchmal, gezaͤhnt, nieder: 

waͤrts zuruͤckgebogen. Die Frucht klein, ſpi⸗ 
tzig, einſaamig. 

Najas minor. Hoffmann. 341. 

3 

. 
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Waͤchſt nur an wenigen Orten in Deutſch⸗ 
land, in Teichen, bluͤhet im Aug. und Sept. 

Linne vereinigte dieſe Pflanze mit einer 
groͤßern Art unter dem Nahmen Najas mari- 
na. Micheli hat beide abgebildet und als 
verſchiedene Species angegeben. 

Vier und zwanzigſte Claſſe, zweyte 
Ordnung. 

83. Phascum cuſpidatum. Zugeſpitztes 
Phascum. 

Iſt geſtielt. Die Blaͤtter ſind eyrund, 
zugeſpitzt, abſtehend, an der Spitze aufrecht, 
zuſammenneigend. 

Phascum cuspidatum. Schreb, de Phaf- 

co. Tab, 1. fig. 1. 2. 

Waͤchſt auf fetten thonigten Boden im 
Fruͤhjahr. 

89. Phaſcum muticum. Spitzloſes Phas⸗ 
cum. 

Iſt ungeſtielt. Die Blätter find eyrund, 
unbewehrt, ausgehoͤhlt, zuſammenneigend. 

Phaſcum muticum Schreb. I. c. ſig. 11. 12. 
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Waͤchſt auf thonigten- Mauern, in Gars 
ten und ausgetrockneten Gräben mit dem 005 
rigen zu gleicher Zeit. 

Linne vereinigte dieſe beiden Arten un⸗ 
ter dem Namen Phaſeum acaulon. Herr Praͤ⸗ 
ſident von Schreber hat ſie in angefuͤhrter 
Abhandlung auseinander geſetzt, umſtaͤndlich 
beſchrieben, und noch ein paar ganz neue 

Arten hinzugefuͤgt. 

99. Polhtrichum iuniperinum. Wachhol⸗ 
derartiges Haarmoos. 

Die Rancken einfach, proliferirend. 
Die Blaͤtter gleich breit, lanzettfoͤrmig, glatt⸗ 
randig, ſpitzig, die Buͤchſe laͤnglich, vierfeis 
tig, die Kappe zottig. 

Polytrichum iuniperinum. Wildenow 911. 

Roth 457. 
Waͤchſt in unfruchtbaren Sat eld 

im Fruhjahr. 

91. ‚Polytrichum piliferum. Haarblaͤttri⸗ 
ges Haarmoos. 

Die Rancken einfach. Die Blaͤtter lan⸗ 
zettfoͤrmig, glattrandig, an der Spitze haa⸗ 

D4 
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rig, die Büchfe laͤnglich vierſeitig, die Kappe 
zottig. 

Polytrichum piliferum, Wildenow 912. 
Roth 457. 

Waͤchſt mit dem vorigen an den nemli⸗ 
chen Orten, und zu gleicher Zeit. 

Linne vereinigte dieſe beiden Arten mit 
Polytrichum commune in eine Species, die 
aber allerdings eigene Arten ausmachen. 

92. Polytrichum nanum. Zwerghaarmoos. 
Die Ranken einfach. Die Blaͤtter lanzet⸗ 

foͤrmig, an der Spize zuweilen ſaͤgezaͤhnig, 
die Buͤchſe rundlich, die Kappe zottig. 

Polytrichum nanum. Wildenow 913. Roth 

458. Schranck, n. 1374. 
Waͤchſt in unfruchtbaren Heidegegenden 

im Fruͤhjahr. 

ER 20 yrichnm aleides. Aloeblaͤttriges 
Haarmoos. 

Die Rancken einfach. Die Blätter lan⸗ 
zettfoͤrmig, an der Spitze fein ſägezaͤhnig, 
die Buͤchſe cylindriſch, die Kappe zottig. 
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-  Polytrichum aloides. Wildenow 914. 

Roth 45 8. Schranck. n. 1372. 

Dieſe beiden Arten vereinigte Linne ums 
ter dem Namen Mnium polytrichoides, 

94. Mnium punctatum. Punctirtes 
Sternmoos. 

Die Kapſeln nnd. Die Bluͤthenſtiele 
gehäuft, die Blätter verkehrt rep glatt— 

randig, ſtumpf, punttirt. 

Mnium punctatum. oe 1102. Roth 
476. 

Waͤchſt an ſchattigen Orten, blühet im 
Merz. 

95. Mnium cuſpidatum. Zugeſpißtes 
Sternmoos. 

Die Kapſeln überhängend. Die Blüthen⸗ 
ſtiele ‚gehäuft, die. Blätter eyrund, zugeſpitzt, 

ſaͤgezaͤhnig. 

M nium culpidatum,, Leyſſer 1103. Roth 
476. 

Waͤchſt mit dem vorigen an den nemlichen 
Orten, und zu gleicher Zeit. 

D 3 
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96. Mnium proliferum. Proliferirendes 

Sternmoos. 

Die Kapſeln uͤberhaͤngend. Die Bluͤ⸗ 
thenſtiele gehaͤuft, die Blätter in einer Roſe, 
lanzettfoͤrmig, ſpitzig. 

Mnium proliferum, Leyſſer 1104. Roth 

Waͤchſt an feuchten moofigen Orten uns 
ter Ellerngebuͤſche, bluͤhet im Fruͤhjaͤhre. 

97. Mnium undulatum. Wellen foͤrmiges 
Sternmoos. | 

Die Kapſeln uͤberhaͤngend. Die Bluͤthen⸗ 
ſtiele gebauft , die Blätter laͤnglich, wellen⸗ 
foͤrmig, feinſaͤgezaͤhnig. 

Mnium undulatum. Leyſſer 1105. Roth 

476. 
Waͤchſt mit der vorhergehenden an den 

nemlichen Orten, und bluͤhet zu gleicher Zeit. 

Linne vereinigte alle dieſe vier vorſtehen— 
de Species unter dem Namen Mnium fer- 
pyllifolium. 

98. Fontinalis albicans. Weißlichtes 
Huͤllmooß. | 



— 

N 59 

Die Blätter eyrund, lauzettfoͤrmig. Die 
Haare an der Spitze dachziegelfoͤrmig, die 
Buͤchſe an der Seite. 

Fontinalis albicans. Weber. Fl. Goctting 

38. Roth 479. 

Waͤchſt an Baumſtaͤmmen, bluͤhet im 
Winter. 0 

99. Grimmia apocarpa. Rothkoͤpfige 
Grimmia. 

Die Kapſeln an der Spitze, ſtiellos. Die 
Kappe ſehr klein. 

Grimmia apocarpa. Leyſſer 105 5. Roth 

455. 
Waͤchſt an Baumſtaͤmmen, und auf 

Steinen im Fruͤhjahr. 

Sinne vereinigte beide Arten unter dem 

Namen Bryum apocarpum, 

100. Grimmia fylvatica. Waldgrimmia. 

Der Stengel aͤſtig. Die Blatter lanzetts 
foͤrmig, die Buͤchſe laͤnglich, geſtielt, an der 
Spize und in den Blattwinckeln, der Deckel 
ſtumpf geſpitzt, die Kappe zottig. 
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Grimmia fylvatica. Wildenow 906, Roth 

455. 5 | 

Wachſt an e bluͤhet im 
Fruͤhjahr 

Linne hielt fie für eine Abart von Bryum 
ſtriatum. 5 

1 

8 
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III. 5 

Beſchreibung einiger Cryptogamiſten; 
vom Herrn Prof. Schranck. “) 

Meine Flora, die ſchon fuͤr ſich weit ar⸗ 
tenreicher iſt, als ich mirs anfaͤnglich, da 
ich ſie zu ſchreiben anfieng, vorgeſtellt hatte, 
erhaͤlt taͤglich neuen Zuwachs. Ob ich mich 
gleich in gegenwaͤrtigem Jahre mit ganz ans 
dern Dingen, als mit der Vollſtaͤndigma⸗ 
chung dieſes Buches beſchaͤftige, ſo habe ich 
gleichwohl ſchon fuͤnferley Arten kleiner Pflan⸗ 
zen entdeckt, die in derſelben fehlen. Ich 
— nn 

*) Auszug eines Briefes an dem Herausgeber. 
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Boitt fie Ihnen nennen, wie fie mir vorkamen, 
und nach meiner Methode beſchreiben. 

1. Lichen ſtercoreus. 

Eine faſt unfuͤhlbare, halb gallertige, 
grüne Kruſte, mit allerkleinſten ſchwar— 
zen Waͤrzchen. 

ae findet dieſe Flechte ſehr fruͤhezeitig 
im Fruͤhlinge auf uͤberwintertem Kuͤhe⸗ 

kothe auf Weiden. Die ausfuͤhr⸗ 
liche Beſchreibung dieſer kleinen Plan: 
ze habe ich in einem Aufſaze gegeben, 

der für das botanifhe Magazin bes 
ſtimmt iſt, welches zu Zürich her— 
auskoͤmmt. 

Auf meiner neulichen Reiſe nach Regens 
burg entſchloß ich mich, wie Sie wiſſen, zu 

Kehlheim rechts um zu machen, und nach 
Freyſingen zu fahren. Ich war zu Waſſer 
angekommen, hatte meinen Entſchluß erſt 
des Nachts gemacht, und ihn meinem Wirthe 
etwas ſpaͤt, erſt beym Fruͤheſtuͤcken, eröffnet. 
Er war nicht im Stande mir noch dieſen 
Morgen Pferde zu ſchaffen, machte aber 
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Anſtalt es um Mittag zu thun. Ich benuzte 
die Gelegenheit, dieſen Morgen, den ich ſo 
frey hatte, einen Spaziergang nach den bins 
ter dieſem Staͤdtchen gelegenen Eßinger Ber— 
gen zu machen, theils aus einer ſeltſamen 

Vorliebe gegen alles, was einem rauhen kah⸗ 

len Gebirge ahnlich ſieht, theils um vielleicht 
zum Behufe meiner Fauna eine oder die an⸗ 
dere Entdeckung zu machen. Meine Fel— 
ſenliebhaberey fuͤhrte mich bald vom Fuß⸗ 
pfade ab, und ich ſtieg auf den allenthal⸗ 
ben ausgeſaͤeten Kalkfelſen mit einem Wohl⸗ 
behagen herum, das nur der begreifen kann, 
der ſchon einmal die Alpen in naturhiftos 
riſchen oder koſmologiſchen Abſichten bereiſet 
hat, und ſich dann worſtellt, wie leicht eine 
ſolche Felſengruppe die angenehme Zuruͤcker⸗ 
innerung auf dieſe hohen Gefilde, wo die 
Natur ſo groß iſt, erneuern koͤnne. Ich reiſe 
niemal, und gehe nicht leicht ſpazieren, ohne 
mein drittes Auge, mein herrliches Such⸗ 
glas, bey mir zu haben; dieß hatte ich auch 
jezt zu mir geſteckt. Die mit verſchiedenen 
Farben bemalten Kalkfelſen zogen bald meine 
Aufmerkſamkeit an ſich; ich fand die meiſten 
meiner ſchon beſchriebenen ſchorfartigen Kalk⸗ 
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ſteinflechten wieder, auch meinen Lichen ja- 
cobææſolius mit feinen ſchwaͤrzrotheu Schuͤſ— 

ſelchen; aber zween waren mir ganz neu, 
und da ihre Kruſte vollkommen unabloͤslich 
iſt, gab ich mir alle mögliche Mühe wenig 
ſtens einige Splitter vom Steine, worauf 
ſie ſaßen, zu erhalten. Sie waren 

11. Lichen ſcrupoſus. 

Eine ſchuppenagrtig in vielekige Fel⸗ 
der zerriſſene weiſſe Kruſte, mit einer 
oder zwo ſeichten ſchwarzen Vertiefun⸗ 
gen auf jedem, die ſich in ſchwaͤrzlichte 
Schuͤſſelchen verwandeln. 
Lichen ſerupoſus. Schreber ſpicil. u. 1133. 

Lichen pertuſus. Lin. fl. veget. XIV. 

P. 957: N. J. 

De Wulfen coll. jacq. II. p. 181. T. 15. 
F. 3. 

Wohnort: Auf Kalkfelſen. Ich fand 

ihn in der Folge ſogar auf einem Stuͤcke ei⸗ 

ner Eiſenſchlacke. 

| Beſchreib. Eine dicklichte weißgraue, 

niemal, oder faſt niemal reinweiſſe Kruſte, 
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die allenthalben in eine Menge unregelmaͤſ⸗ 
ſiger flacher Vielecke zerſprungen iſt; jedes 
Vieleck iſt in der Mitte mit einem matt⸗ 
ſchwarzen, nur ſchwach vertieften Punete ges 
zeichnet, oft ſind ihrer doch auch zween da, 
nur ſelten kommen drey vor. Dieſe Puncte 
erweitern ſich allmaͤhlig mehr und mehr, und 
das ganze Vieleck wird endlich zu einem 
ſchwaͤrzlichten weißgerandeten Schuͤſſelchen. 

Anm. H. Weber ) bringt dieſe Flechte 
zu ſeiner Sphaeria pertuſa; er folgt darinn 
Weigeln, der **) gleiches thut; aber beyde 

haben darinn nicht Recht: Unſere Flechte iſt 
keine Sphaeria, und am allerwenigſten die 

Sphaeria, welche der eine ſowohl als der an⸗ 
dere beſchreibt, wie jedem klar ſeyn muß, 
welcher meine Beſchreibung mit der Beſchrei⸗ 

bung dieſer beyden Maͤnner vergleicht. Pol— 

lich hat die wahre Sphaeria pertuſa unter dem 
Namen Lichen pertuſus ***) beſchrieben, aber 
den wahren Lichen pertuſus kaum gekannt, 

*) Spicil. n. 298. 

** Obfery. bot. P. 46: n. 5 

HK) Palat. n. 1088. 

— 

7 
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Reichards Lichen pertufus K*) ſcheint der 
unſrige zu ſeyn; Dieß ſchlieſſe ich nicht ſo⸗ 
wohl aus feiner Definition, welches die Lins 
naͤiſche iſt, und die alle übrigen, die auch uns 
ſern Lichen pertuſus mißkannt haben, an— 
fuͤhren, als daraus, daß er die ſchoͤne Hal 

leriſche Definition: Lichen cruſta verrucoſa 
areis polygonis punctiferis, mit angeführt, 
und den Wohnort auf Felſen angiebt, die, 
meines Wiſſens, niemal von wahren Sphaͤ— 
rien, welche Schmarozerpflanzen find, be 
wohnt werden. Haller fuͤhrt uͤbrigens dieſe 
Flechte in feiner Hiftoria ſtirpium zweymal 
auf, einmal in ſeiner Jugend, und einmal 
in ſeinem reifern Alter; dieß lezte Citat hat 
H. Schreber; H. von Wulfen aber hat beyde 
mit vieler Richtigkeit verbunden. 

III. Lichen immerſus. 

Eine duͤnne, weiſſe, mehlige, ganz 
unabloͤßliche Kruſte, mit aufferordent- 
lich kleinen in die Steinſubſtanz ver« 
ſenkten ſchwarzen Warzen. 

N) Flor. franc. n 825. 

E 
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Lichen immerfus. Roth germ. I. p. 492: 

n. 16. 

Weber ſpicil. n. 245. 

Lichen eruſtaceus cinereus, ſcutellis immer- 
fis atris. Scopoli carn. p. 85. c. 

Lichen ſcutis in ſaxum immerſis. Haller 
hiſt. n. 2076. 

Wohnort: auf Kalkfelſen. 

Beſchreib. Reinweiß, wie Kreide, doch 
zuweilen, beſonders im Alter, grauweiß. 

Die Subſtanz iſt eine mehlige, dichte, nur 
oberflaͤchlich aufgetragene, aber ganz und 
gar unablößliche Kruſte, die allenthalben mit 
auſſerordentlich kleinen Puncten durchbohrt 
iſt; dieſe kleinen Puncte find mit tiefſchwar⸗ 
zen aber matten Waͤrzchen im Grunde aus— 
gefuͤllt, und zeigen ſich daher dem freyen 
und bewaffneten Auge ſchwarz; aber zuwei— 
len faͤllt das Waͤrzchen heraus, und dann 
iſt das ganze Loͤchlein weiß; eben dieß beob- 

achtet man bey dieſer Flechte, wann ſie noch 
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gan jung it. Nach und nach ken ſich 
aber die Waͤrzchen mehr und mehr, und ra⸗ 
gen endlich uͤber die Loͤchlein linſenfoͤrmig 
hervor, ſind auch dann zuweilen in ihrer 
Mitte durchbort. Endlich fallen ſie alle 
aus, laſſen aber gleichwohl ihre ſchwarze 
Farbe im Loche zuruͤck, und um dieſe Zeit 
geſchieht es, daß ihre ſonſt kreitenweiſe 
Kruſte mit einem ſchwarzen, feſt anflebens 
den Staube bedeckt wird, welches ihr ein 
aſchengraues Anſehen giebt, das noch tiefer 
wird, wenn man die Flechte benezt. 

Schon auf meiner Reiſe von Freyſingen 
nach Regensburg hatte ich an einem wilden 
Roſenſtrauche eine nicht nur mir neue, ſon⸗ 
dern gar noch niemal beſchriebene Art, Staub⸗ 
pilzes gefunden. Ich verſaͤumte nicht ein 
Stuͤck dieſes Strauches mit mir zu nehmen; 
allein bey meinen vielen Zerſtreuungen zu Re⸗ 
gensburg kam die Pflanze wieder ganz in 
Vergeſſenheit. Erſt bey einem Spaziergan⸗ 
ge, den ich hier zu Ingolſtadt that, traf ich 
fie wieder haͤufilg am Stamme und den Zwei— 
gen der Zimmetroſe I Ich nenne fie 
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IV. Lycoperdon ſubcorticinum. 

Ein unfoͤrmlicher oranienrother pol⸗ 
ſtriger 11 mit oraniengelbem 
Saamenſtaube. | 

Wohnort: Unter der Ninde des Roſen⸗ 
ſtrauches. 

Anm. Zwiſchen der Rinde und dem Holze 
bildet ſich ein zaͤher, polſtriger, ziemlich 
feſter, oranienrother Koͤrper, der ſich 
nach und nach in einen oraniengelben 
Staub (feinen Saamen) aufloͤſt. Die 
Körner dieſes Staubes, durch das Mi⸗ 
krofkop geſehen, erſcheinen vielekig, 
aber unregelmaͤßig. Um die Zeit dies 
ſer Saamenreife plazt die Rinde des 

Strauches, um dem Staube einen 
Ausgang zu verſchaffen. 

Da ich nun eben mit einem ſchmarozen⸗ 
den Staubpilze beſchaͤftiget bin, ſo mag ihm 
auch ein anderer Geſellſchaft leiſten, den ich 
erſt, waͤhrend ich dieſes ſchreibe, entdeckt 
habe. Er mag heiſſen 
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V. Lycoperdon filiforme. 

Fadenfoͤrmige Streife mit einem 
erdbraunen Staube gefuͤllt. 

Wohnort: Die Blätter des Waſſer 
riſpengraſes. | 

Anm. Im Junius ſieht man manchmal 
die Blaͤtter des Waſſerriſpengraſes laͤng 
ihrer ganzen Laͤnge mit braͤunlichten 
parallelen Streifen durchzogen, die 
bey genauerer Beſichtigung halberhaben 
ſind, folglich uͤber die Flaͤche des Blat— 
tes hervorragen; bey groͤſſerer Reife 
plazen dieſe Streife, und ſchuͤtten ei— 
nen braͤunlicht erdfarbigen Staub aus, 
der ſo fein iſt, daß er auch unter dem 
zuſammengeſezten Mikroſkope nicht an— 
ders als in Geſtalt des feinſten Stau⸗ 
bes erſcheint. 

E 3 
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Vert eichniß und kurze Beſchreibung der⸗ 
jenigen Pflanzen welche in Apotheken 

leicht verwechſelt werden. 

Daz in Officinen öfters Kraͤuter, Blu— 
men, Wurzeln, oder Saamen faͤlſchlich, 
daß heiſt von unrechten Pflanzen, eingefams 
melt werden, iſt wohl eine ausgemachte 

Wahrheit. Schon aͤltere Schriftſteller ha⸗ 
ben dieſes geruͤgt, und in den neueſten Wer— 
ken findet man noch immer Anzeigen davon; 
in welcher Abſicht ich nur auf die Schrif— 

ten des Herren Ehrharts, Bindheim Ha— 
gen und verſchiedene Difpenfatorien vers 

weiſen will. Aus eigner Erfahrung weiß ich, 
daß dieſe Beſchaldigungen manchmal wahr 
ſind, und daß die Urſache davon oͤfters an 
dem Mangel botaniſcher Kenntniſſe derjeni⸗ 
gen liegen, welche dieſe Pflanzen einkauffen. 
Indeſſen wird man wohl dieſen Vorwurf bald 

fahren laſſen muͤſſen, da die Apotheker iezt 
anfangen, die Botanik wiſſenſchaftlich zu 
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erlernen, wovon ſich ſehr viel gutes erwar— 
ten laßt. Es find aber auch manchmal ans 
dere Urſachen vorhanden, warum unrechte 
Pflanzentheile in Officinen vorhanden ſind. 
Denn ſehr oft wachſen Pflanzen nur in ge⸗ 
wiſſen Difteicten wild, z. B. Chamaedrys, 
Chamaepithys, Saponaria, Calamintha mon- 

tana, Oreoſelinum, Uva urſi und dergleichen. 
Dieſe muß nun der Apotheker von den Mate— 
rialiſten einkaufen, die, wenn man ſie auch 

als die unrechten Spectes erkennt, man doch 
zu behalten gezwungen iſt, da man keine an— 
dere haben kann, wovon mir mehrere Bey— 
ſpiele bekannt ſind. | 

Ich kann mich hier darauf nicht einlaffen, 
in wie ferne dieſe Verwechſelungen Schaden 

oder Ungluͤk nach ſich ziehen koͤnnen; das 
gehoͤrt in die Materia Medica, oder doch 
wenigſtens nicht in dieſes Taſchenbuch. Eben 
ſo wenig iſt es meine Abſicht hier eine weit— 
laͤuftige Beſchreibung derjenigen Gewaͤchſe 
mitzutheilen, welche entweder geſammelt 
werden ſollten, oder geſammelt werden. Viel— 
mehr will ich nur ganz kuͤrzlich dieſe Pflanzen 
mit ein paar Bemerkungen anzeigen, und 

EA | | 
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hoffentlich dadurch bewuͤrken, daß man bey 
der Einſammlung gedachter Pflanzen ſo vor— 
ſichtig als moͤglich iſt, ſich auf die Kenntniß 
derſelben beſonders legt, und ſich davon ge— 

trocknete vollſtaͤndige Exemplare zu verfehafs 
fen ſucht, daß ich mich uͤbrigens hauptſaͤch— 
lich auf ſolche Pflanzen einſchraͤnke, die in 
Deutſchland wachſen, verſteht ſich von ſelbſt. 

In der Ordnung folge ich dem Linnei— 
ſchen Syſteme, füge die officinellen und deut⸗ 
ſchen Namen hinzu, und laſſe diejenigen 
Pflanzen, welche unrichtig geſammelt werden, 
darauf folgen. Will ſich der Apotheker eine 
Sammlung aller dieſer Pflanzen machen, ſo 
wird er ſehr wohl thun. a 

I. Cratiola officinalis. Zorn. Jcon. pl. 
med. Tab. 449. 

Hb. Gratiolae ſ. Gratiae dei. Gottesgna⸗ 
denkraut, wilde Yurin, Purgirkraut. 

Die Pflanze beſitzet ſtarkwuͤrkende Eigen— 
ſchaften. Sie wird gegenwaͤrtig aufs Neue, 
an manchen Orten haͤufig gebraucht. In 
Deutſchland waͤchſt ſie in vielen Gegenden 
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gar nicht, in andere nur ſparſam wild, 
Sie liebt feuchte Oerter, Wieſen und Ufer 
der Fluͤſſe. 

Man verwechſelt ſie mit dene ria ga- 

lericulata, oder mit der Veronica fcutellata, 

dis leztere habe ich ſelbſt geſehen. Beide 
Aflanzen find unkraͤftig! N 

Anmerkung. Ich war ein Augenzeuge daß 
die Gratiola officinalis von einem Rauͤrnber— 

ger Materialiſten verſchrieben wurde, wel— 
cher die Viola arvenfis an deren Statt ſchik⸗— 

te. Man ſandte fie zuruͤck, und verſchrieb fie 
aufs Neue von einem Materialiſten aus 

Schweinau und man erhielt — Viola ar- 
venfis ! 

2. Veronica Beocabunga. Zorn. Ic. Tab. 
202. | 

Hb. Beccabungac. Bachbungen. 

Sie waͤchſt in Baͤchen und Quellen, und 
hat beinahe runde Blatter, 

Nicht ſelten wird fie mit Veronica Ana- 
gallis verwechſelt, die an aͤhnlichen Orten 
waͤchſt, aber längere und ſtark ſaͤgezaͤhnige 
Blaͤtter hat. 

E 
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3. Veronica Teucrium. | 

Hb. Veronicae teucrifoli. Bruſttheekraut. 

Dieſe Pflanze iſt nur an einigen Orten 
officinell. Sie waͤchſt auf Wieſen, oder an 
Bergen und bluͤhet im Jul. Der Stengel iſt 
harig, die Blätter ſtiellos, gekerbt. 

Eine ſehr große Aehnlichkeit mit derſel— 
ben hat Veronica Chamaedrys die an ſchat— 
tigten Orten wächſt, im May bluͤhet, und 
einen an 2 Seiten glatten, an 2 Seiten ha⸗ 
rigen Stengel hat. N 

4. Iasminum officinale. Zorn. Ic. T. 153. 

Flor. Iasmini. Jasmin. 

Dieſer Strauch wird nur in Gaͤrten ge— 
zogen. Die Blumen dienen zur Bereitung 
des Jasminöhls. Ich war ein Augenzeuge 
davon daß man die Blumen vom Philadel- 
phus Coronaria mit Baumoͤhl uͤbergoß, fols 
ches in die Sonnenwaͤrme ſtellete, aus— 
preßte, und anſtatt oleum Jasmini verkauf— 

te. Vermuthlich gab der deutſche Nahme 
wilder Jasmin zu dem Irthume Anlaß. 



N. 75 

5. Verbenaofieinalis. Zorn. Jcon. Tab. 
38. 

Hb. Verbenae Eiſerhart. Eiſenkraut. 

Obgleich dieſe Pflanze zu den gemeinſten 
Arten gerechnet wird, und auch an vielen 
Orten auf ſteinigten Ruinen haufig waͤchſt, 
ſo ſind mir doch Gegenden bekannt, wo ſie 

nicht angetroffen wird. 

Schon in meinem erſten Lehrjahre, wur⸗ 
de ich auf Pflanzen ſehr aufmerkſam. Die 

Kraͤuterfrau brachte ein paar Siebe voll Ei— 
ſerhart zum auftrocknen. Ich ließ mir von 
ihr eine Pflanze mit Wurzel bringen, vers 

ſezte fie in einem Blumenſcherben, und er— 
zog eine nachher gelb bluͤhende Pflanze, die 

ich in der Folge unter dem Namen Senecio, 
Jacobea kennen lernte! 

6. Salvia Sclarea. Zorn. Icon. T 484. 

Hb. Hormini. Scharlachkraut. 

Es iſt eine Pflanze des füdlichen Euros 
pas, die nur in Deutſchlands Gärten gezo— 
gen wird. Ich ſahe in einer Kraͤuterſchach⸗ 
tel welche den obigen Namen zur Aufſchrift 

hatte, die Blaͤtter von Salvia pratenſis. 
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7. Afperula RER: Zorn. Icon. Tab. 
82. 

Ib. Matriſylvae. Waldmeiſter, Stern⸗ 
leberkraut. 

Waͤchſt in ſchattigen Waͤldern, bluͤhet 
im May, wird ohngefehr 1 Fuß hoch, und 

hat einen ſtarken Geruch. 

Es wird verwechſelt mit Galium fylvati- 
cum, welches in bergigten Waͤldern waͤchſt, 
im Jul. und Aug. bluͤhet, zwey Fuß hoch 

wird, und keinen Geruch hat. 

8. Auchufa oſſicinalis. Zorn. Icon. T. 147. 

Flores Bugloſſae. Ochſenzungen Blumen. 

Sie waͤchſt nur im füdlichen Deuſchland, 
und tragt kleine regelmaͤßige veilchenblaue 
Blumen. 

Man ſammelt anſtatt dieſe Blumen 
manchmal die Blumen von Echium vulgare 
welche größer, unregelmaͤßig, und von blau⸗ 
roͤthlichter Farbe find. 

9. Cynoglofum afſicinale. Zorn. ca 
T. 396. 
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Rad. Cynogloſſae. Hundszungen Wurzel. 
Dieſe Wurzel ſoll narkotiſche Kraͤfte beſitzen. 

Sie hat einen etwas wiedrigen Geruch, 
eine braune Oberhaut und eine faftige Sub; 
ſtanz. 

1 7 

Sie wird verwechſelt mit der Wurzel von 
Echium vulgare die gar keine Krafte beſitzet, 

keinen Geruch hat, und ſehr holzigt iſt. 

Es iſt alſo das Echium vulgare vielfaͤl— 
tig officinell, was in keiner Materia Medica 
geſchrieben ſtehet! 

10. Pulmonaria ofheinalis, Zorn. Icon. 
Tab. 1. 

Pulmonariae maculoſae. Geflecktes Lun⸗ 
genkraut. 

Die Pflanze waͤchſt an (attigen Gehe: 
gen, bluͤhet im April, und fragt einfache 
trichterfürmige roͤthlichblaue Blumen. 

Das Kraut wird verwechſelt mit dem 
Kraute von Hieracium murorum, welches in 
Wäldern wachſt, im Jul. und Aug bluͤhet, 
und zuſammengeſezte gelbe Blumen tragt, 

Dieſe Verwechſelung findet meiſtens in 
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den Apotheken Oberdeutſchlands ſtatt, und 
ruͤhrt daher, weil dieſe leztere Pflanze auch 
den Namen Pulmonaria gallorum fuͤhrt. 

11. Primula veris. Zorn. Je. Tab. 7. 
Flores primulae veris, Gelbe Schluͤſſel— 

blumen. 

Die Pflanze waͤchſt auf Wieſen und in 
Wäldern, bluͤhet im April mit citrongelben 
Blumen, die eine concave Muͤndung haben. 

Die Blumen werden manchmal vermechs 
ſelt mit den Blumen von Primula elatior, 
die ſich abet leicht, durch ihre ſchwefelgelbe 

Farbe, und der flachen Muͤndung, davon 
unterſcheiden. 

12. Auagallis arvenſis. Zorn. Je. T. 145. 
Hb. Anagallidis. Rother Huͤnerdarm. 
Gauchhetl. i 

Eine gemeine Pflanze die auf Aekern 
häufig wild waͤchſt, und in neuern Zeiten 
durch Arzneykraͤfte ſehr beruͤhmt geworden 
iſt. Sie wird nicht nur von den Aerzten 
häufig verſchrieben, ſondern auch in Ober⸗ 

deutſchland vom gemeinen Mann gebraucht— 
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Ich erinnere mich daß einmal der ein— 
geſammelte Vorrath nicht ausreichte, und 
es daher von einem Nuͤrnberger Apotheker 
verſchrieben wurde, welcher ſtatt derſelben 
das Kraut von Veronica Anagallis ſchikte. 
Wie dieſe Verwechſelung entſtehen konnte, 
da beide Pflanzen gar keine Aehnlichkeit mit 
einander haben; was uͤberhaupt der Mate— 
rialiſt mit Veronica Anagallis macht, in wie 
fern der Name zur Verwechſelung beigetra— 

gen haben mag! kann ich nicht begreiffen. 
Wenn ſolche Fehler mit inlaͤndiſchen Sachen 
vorgehen, was wird mit auslaͤndiſchen 
geſchehen! 

13. Verbafeum Thapfus. Zorn. Icon. 
T. 197. 

Flores Verbaſci. Wollblumen, Koͤnigs⸗ 
kerzen, Himmelbrand. 

Eine gemeine und bekannte Pflanze, die 
an ſteinigten Orten, Ruinen, und zerſtoͤr— 
ten Schloͤſſern waͤchſt, nnd im Jul. und Aug. 
bluͤhet. 

Ich habe e bemerkt daß die 
Kraͤuterweiber auch mit unter die Blumen 
von Verbascum Lychnitis ſammeln, die Elek 
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ner, von blaſſerer Farbe, und geruchlos 
ſind. 8 2 

14. . Botrys. Zorn. Jcon. 
225. 8 

Hb. Botryos Traubenkraut. 

Eine ſehr ſtark riechende Pflanze, die 
nur in Gaͤrten gezogen wird, ſich aber aus— 
fact, uud fortpflanzt. Der Stengel wird 
aͤſtig, die Blatter find hinfällig, und ſtark 
buchtig. 

Die Pflanze wird verwechſelt mit Che— 
nopodium ambrofioides, welches auch in 

Garten gezogen wird. Der Stengel iſt nicht 
fo aͤſtig, die Blatter find bleibende, laͤngli⸗ 
cher, und nur ſchwach gezaͤhnt. 

15. Gentiana Centaurium. Zorn. Icon. 
PAF. 

Hb. Centaurii minoris. Tauſendgulden⸗ 
kraut. | 

Eine bekannte und ausgezeichnete Plans 
ze, die wohl ſchwerlich iemals in Apotheken 
verwechſelt wird. Ich führe fie hier nur das 
rum an, weil mir der Fall vorkam, daß ein 
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Kerauterweib die Blume von Daphne Cneorum 
fuͤr tauſend Guldenkrautsblumen verkaufen 
wollte. 

16. Conium maculatum. Zorn. Icon. 48. 
Hb. Cicutae 3 

Dieſes doldenfoͤrmige Gewaͤchs iſt in un⸗ 
fern Zeiten ſehr beruͤhmt worden. Es waͤchſt 
wohl durch ganz Deutſchland, aber nur an 
eigene Oerter, an Stein-und Schutthaufen, 
an Ruinen u. ſ. w. Sie verdiente eine weit⸗ 
laͤufige Auseinanderſetzung ihrer Kennzeichen, 
gegen diejenigen Pflanzen mit welchen fie 

leicht verwechſelt wird, aber dazu iſt hier 
der Ort nicht. Das eigenthuͤmliche der 
Pflanze beruhet ſchon auf dem Wohnplaze, 
dem geflekten Stengel, dem eigenthuͤmlichen 

5 Geruch und dem halb convexen geſtreiften 
Samen. 

An ihrer Statt kann leicht A 
werden. Aethuſa Cynapium Chaerophyllum 
bulbofum, temulentum, hirſutum, und fyl- 
veſtre die den wahren Schierling mehr oder 
weniger aͤhnlich find, von dem Kenner aber 
leicht unterſchieden en koͤnnen. 
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17. Athamantha Oreofelinum. Zorn. Je. 

400. 
Hb. Oreofelini Bergpeterſilie. 

| Wird an manchen Orten haͤufig gebraucht, 
und verraͤth auch durch ihren angenehmen 
Geruch, medieiniſche Kräfte. Sie wacht an 
Bergwaͤldern und unterſcheidet ſich durch ihre 
Blätter von allen andern Doldengewaͤchſen 
ſehr leicht, was aber leichterer geſehen, als 
beſchrieben werden kann. 

Verwechſelt wird ſie mit Peucedanum 
Silaus, wie mir ein iche Fall ſelbſt vorge⸗ 
kommen iſt. 

18. Phellandrium aguaticum. Blackwell. 
T. 570. 

Sem Phellandrii S. Foeniculi aquatici 

Waſſerfenchel. 

Die Pflanze waͤchſt beſtaͤndig im Waſſer, 
in Suͤmpfen und Teichen. Sie wird ein 
paar Schuh hoch, und ift überaus aͤſtig. 
Der Same welcher allein gebraucht wird, iſt 
laͤnglicht, geſtreift, und von einem ganz ei⸗ 
genthuͤmlichen Geruche. Dadurch unterſchei⸗ 
det er ſich deutlich von den Samen des Sium 
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anguftifofium, und Hottonia paluftris, mit 
N er verwechſelt wird. 

19. Aſphodelus luteus & ramoſus. Bla- 
ckw. 233. 

Rad. Aſphodeli Affodilwurzel. 

Dieſe Pflanzen waͤchſen nur im ſuͤdlichen 
Europa wild. Ich habe noch keine davon 
anders als in Abbildungen, und die getroknete 

Wurzel in Apotheken geſehen. Leztere iſt 
zwiebelartig, ſchuppig, gelb. 

Sie wird verwechſelt mit Lilium Marta- 

gon, was aber kein Fehler zu ſeyn ſcheint, 
da es vom Brandenburger Apothekerbuche 
vorgeſchrieben wird. 

20. Convallaria poly gonatum. Zorn. Ic. 
f 171. 

Rad. Sigilli falomonis Weißwurz. 

Die Pflanze waͤchſt auf ſteinigen Bergen, 
hat einen ekigen Stengel und einbluͤthige 
Bluͤthenſtiele. 

Sie wird verwechſelt mit Sanne mul- 
tillora; die an mehr ſchattigen Orten waͤchſt, 
einen runden Stengel, und mehr bluͤthige 

> 
der 
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Bluͤthenſtiele hat. Die Wurzeln find beider; 
ſeits weiß, knotig, mehlig. 

21. Rhododendron Chyſanthum. 
Hb. Rhododendri Schneeroſen Blätter, 

Ein Siberiſcher Strauch, der erſt ſeit 
wenigen Jahren officinell geworden. Dieſe 
Blätter find eyrund, glatt. 

Ein Nuͤrnberger Apotheker verſchrieb ein 
Loth davon von Strasburg, welches ihm mit 
dem Porto auf einen Laubthaler zu ſtehen kam. 

In Frankfurt werden ſtatt dieſer, die 

Blätter von Rhododendron ferrugineum vers 

kauft. Dieſe find auf der untern Seite el 
ſengrau. Der Strauch waͤchſt auf den Ges 
buͤrgen in der Schweiz, Tyrol, und Baiern. 

22. Arbutus Uva urſi. Zorn. Icon. 62. 

Hb. Uva urfi Baͤrentraube, Sandbeere. 

Ein kriechender Strauch, der in un— 
fruchtbaren ſandigen Gegenden waͤchſt, aber 
nur an wenig Orten Deutſchlands anzutref— 
fen iſt, bluͤhet im April. Die Blaͤtter ſind 
eyrund, laͤnglich, und auf beiden Seiten glatt. 
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Dieſe Pflanze wird ſo allgemein mit dem 
Vaccinium Vitis Idaea verwechſelt, daß die 

wahren Uva urſi Blätter nur in ſehr wenigen 
Apotheken anzutreffen ſind. Das Vaccin. 
Vitis Id. waͤchſt in bergigten Waͤldern, bluͤ— 
het im May und ſpaͤther Die Blätter find 
groͤßer, mehr eyfoͤrmig, und auf der untern 
Seite aſchgrau getupft. 

23. Pyrola rotundifolia. Zorn. Jeon. 

pl. 193. 
Hb. Pyrolae Wintergruͤn. 

Eine ſehr ſchoͤne Pflanze, welche in ſchat⸗ 
tigen Waͤldern waͤchſt, und im Jul. bluͤhet. 
Die Blaͤtter ſind rund. Die Bluͤthen May— 
blumenartig. Der Stengel aufrecht. 

Die Pflanze wird verwechſelt mit Vinca 

minor, welche unter Buͤſchen und in Heken 
waͤchſt, und im April bluͤhet. Die Blaͤtter 
find eyfoͤrmig, die Bluͤthen becherfoͤrmig⸗ 
veilchenblau, der Stengel kriecht. Der deut— 
ſche Name Wintergruͤn der beiden Pflanzen 

beigelegt wird, iſt die Urſache der Verwech⸗ 
ſelung. 

83 
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24. Saponaria ofhicinalis. Zorn. Jcon. 
136. 

Rad. & Hb. Saponariae Seiffenkraut. 

Die Pflanze iſt in manchen Gegenden des 
füdlichen Deutſchlands gemein. Sie waͤchſt 
am liebſten auf Sandboden an Heken und 
Waldern, die Wurzel iſt roth, und von wie 
drigen Geſchmack. 

Ihre Wurzel wird gewoͤhnlich mit der 
Wurzel von Lychnis dioica verwechſelt, lezte⸗ 
re hat eine weiſe Rinde und ſchmeckt nicht 
ſo wiedrig. Sie fuͤhrt den Namen weiſſe 
Seifenkrautwurzel, daher ſich die Urſache der 
Verwechſelung erklaͤren laßt. 

25. Sedum acre. Blackw. 232. 
Hb. Sedi minoris Mauerpfeffer, klein 

Hauslaub. 

Dieß Gewaͤchs liebt einen ſandigen Bo⸗ 
den, und waͤchſt auf Mauern, Steinen, 
und an Wegen. Die Blaͤtter ſind rund, 
eyfoͤrmig, ſaftig, die Blumen gelb, der 
Saft iſt ſehr ſcharf, und gibt mit Alkohol 
vermiſcht, ein Magma von weiſer Farbe, 
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und etwas diklicher Conſiſtenz, welches manch» 
mal in Apotheken bereitet wird. 

Dieſe Pflanze wird leicht verwechſelt mit 
Sedum fexangulare, welches gewoͤhnlich nur 

an der Erde waͤchſt, und ſechsreihige Blaͤt⸗ 
ter hat. Der Saft iſt nicht ſcharf, und haͤlt 
ſchwerlich die gedachte Probe mit Alkohol 
aus. Sedum rupeſtre und reßexum haben 
auch Aehnlichkeit mit Sedum acre, ſind aber 
durch ihre Groͤße leichter zu unterſcheiden. 

26. Oxalis Acetofella. Zorn. Jcon. 9. 

Hb. Acetofellae Sauerklee. 

Dieß artige Pflaͤnzchen waͤchſt in ſchatti— 
gen Waͤldern und bluͤhet im April. Die 
Blätter haben einen ſaͤuerlichen Geſchmak. 
Die Blattſtengel kommen ſo wie die Stengel 
der Bluͤthen unmittelbar aus der Wurzel. 
Die Blumen ſind weiß, oder elſc farben, 
die Kapſeln rundlich. 

Es wird verwechſelt mit Oxalis cornicu- 
lata, welches als Unkraut in Gaͤrten waͤchſt, 
und im Jul und Aug. bluͤhet. Die Blaͤtter 
ſchmeken nicht ſo ſauer, die Pflanze hat einen 

Hauptſtengel aus welchen die Blatt und Blüs 
J 4 
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thenſtiele entſpringen, die Blumen ſind gelb, 
die Kapſeln ſchotenartig. 

27. Prunus ſpinoſa. Zorn. Icon. 4. *) 
Flor. Acaciae Schlehenbluͤthen. 
Ein bekannter Strauch, der im April 

bluͤhet. Die Bluͤthen haben einen angeneh⸗ 
men Geruch, und ſttzen einzeln. 

Sie werden zuweilen verwechſelt mit den 
Bluͤthen von Prumis padus, die einen wies 

drigen Geruch haben, und in Trauben wach— 
ſen. Dieſe Verwechſelung iſt mir ſelbſt vor⸗ 
gekommen. Die Kraͤuterfrau meinte Wuns 
der was ſie hier ſchoͤne Schlehenbluͤthen habe. 

28. Aconitum Napellus. Zorn. Icon. 49. 

Hb. Aconiti ſ. Napelli. Eiſenhut, Sturm⸗ 
hut. 

Dieſe Pflanze waͤchſt nur auf hohen Ge⸗ 
buͤrgen, und wird daher meiſtens in Gaͤrten 
gezogen. Es dient zur Bereitung des Exs 
tracts, welches haͤufig gebraucht wird. 

*) Es ſcheint mir an der Abbildung unnatuͤrlich zu 

ſeyn, daß Blüthen und reife Fruͤchte zugleich 

auf einem Zweige befudlich find. 
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Herr Leibarzt Stoͤrck hat dieſe Pflanze 

in neuern Zeiten ſehr empfohlen, und eine 
eigene medicinifche Abhandlung darüber ges 
ſchrieben. Die Abbildung welche er zugleich 
davon lieferte, ſtellet Aconitum Cammarum 
dar. Andere Aerzte haben die leztere Pflanze 
zum medicinifchen Gebrauch empfohlen. Aus 
der Koͤlleſchen Diſſertation iſt bekannt, daß 
auch Aconitum neomontanum, und A. tau- 
ricum viele Aehnlichkeit mit den obigen beiden 
Pflanzen haben. Man ſcheint alſo noch nicht 
einig zu ſeyn, was man eigentlich brauchen 

ſollte, und vielleicht braucht man fie alle 
viere. 

209. Anemone pratenjis. Zorn. Icon. 439. 
Flor. Hb. Pulfatillae nigricantis. Schwaͤrz⸗ 

liche Kuͤchenſchelle. 

Waͤchſt an etwas ſchattigen Orten, am 
Rande der Waͤlder. 

Sie bluͤhet im May. Die Blumen find 
ſchwarzblau, und haͤngen uͤber. Die Blumen⸗ 
blätter find an der Spitze ee umge⸗ 
bogen. 

Faſt allgemein a ſtatt dieſer Many 
N 8 
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die gemeine Kuͤchenſchelle (Anemone Pulfa- 
tilla) gebraucht. Dieſe waͤchſt an trokenen 
ſonnreichen Sandhuͤgeln, und bluͤhet im 
Merz und April. Die Blumenfarbe iſt bel— 
ler. Sie ſtehen aufrecht. Die Blumenblaͤtter, 
biegen ſich nur im Alter, dann aber nicht 
blos mit der Spitze, ſondern ganzlich um. 

30. Clematis recta. Zorn, Icon. 441. 

Hb. Flammulae Jovis Brennkraut. 

Dieſe Pflanze waͤchſt nur im ſuͤdlichen 
Deutſchland auf Bergen, und bluͤhet im Jun. 
Der Stengel wacht aufrecht, zwey Schuh 
hoch. Die Blaͤtter find ſehr ſcharf, die Blaͤtt⸗ 
chen eyrund, langgeſtielt. 

Sie wird verwechſelt mit Clematis Vital- 
ba, Welche überall in Heken waͤchſt, und im 

Aug. bluͤhet. Der Stengel ſchlinget ſich um 
andere Gewaͤchſe, und wird bis 6 Schuh 
hoch. Die Blaͤtter ſind nicht ſo e Bit 
Blattchen lappig, kurzgeſtielt. 

31. Helleborus en Zorn. Jcon. 
185. 

Rad. Hellebori nigri ſchwarze Nieswurz. 
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Eine Pflanze welche auf den Baleriſchen 
und Oeſtreichiſchen Gebuͤrgen wächſt, und 
im Febr. bluͤhet. Die Blätter find fußfors 
mig, die Blumen beſtehen aus fünf Blaͤt— 
tern die weiß oder fleiſchfarben ſind. 

Ganz gewoͤhnlich wird dieſe Pflanze mit 
Adonis vernalis verwechſelt, welche auf fon» 

nigen Huͤgeln hin und wieder in Deutſchland 
waͤchſt, und im May bluͤhet. Die Blätter 
find vielfach zuſammengeſezt, die Blumen bes 
ſtehen aus 12 Blumenblaͤttern die eine citron⸗ 
gelbe Farbe haben. Auſſer dieſer Pflanze 
fuͤhrt Herr Apotheker Siegel in den Novis 
Actis natur. curiofor, Vol. VI. pag. 144 nach 
folgende Pflanzen an, deren Wurzeln der 

Rad. Hellebor. nigr. ſubſtituirt werden: Trol- 
lius europaeus, Actaea fpicata, Aſtrantia ma- 

jor. Wepfer in feiner Hiftor. de Cicuta pag. 

31. folgt ein gleiches von Aconitum Napel- 

lus, In der Abhandl. einer Privatgeſellſchaft 

in Boͤhmen Th. 4 S. 178 wird die Adonis 
apennina und in Geoffroy Mater, med. Tom. 
2. pag. 122. Helleborus viridis als Subſti⸗ 
tut der obigen Pflanze angefuͤhrt! 
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32. Ajugä pyramidalis. Zorn. Icon. 
101. a 

Hb. Confolidae mediae Guͤldenguͤnſel. 

Dieſe Pflanze waͤchſt an trokenen Orten, 
an Fußſteigen und ſteinigen Huͤgeln. Sie 
hat keine Wurzelſproſſen, und iſt ganz haarig. 
Die obern Blätter find dreylappig⸗ 

Statt dieſer Pflanze wird gewoͤhnlich dle 
gemeinere Ajuga reptans geſammelt. Dier 

fe waͤchſt auf Wieſen, fie treibt Wurzelſproſ— 
ſen und iſt ganz glatt. Die obern Blatter 

ſind nur wenig gekerbt. 

33. Teucrium Polium. Blackw. 458. 

Hb. Polit montani. Bergpolcy. 

Dieſe Pflanze waͤchſt nicht in Deutſch⸗ 
land, ſondern nur im ſuͤdlichen Europa. 
Die Blätter find duchaus wolllg, die Bluͤ— 
then meiſtens gell. 

Sie wird verwechſelt mit Teuerium mon- 

tanum welche in ſuͤdlichen Deutſchland auf 
trokenen, ſandigen, ſteinigen, Anhoͤhen waͤchſt. 
Die Blaͤtter ſind glatt, auf der obern Seite 
grnn, auf der untern weißlich. Die Blumen 
meiſtens weißroͤthlich. 
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Dieſe Verwechſelung ſcheint kein Kehler 
zu ſeyn, da das Brandenburger Dispen— 

ſatorium die leztere Pflanze für den Berg 
poleh vorſchreibt. 

34. Sideritis hixſuta Zorn Jeon. 338. 

Hb. Sideritidis. Beruffraut. 

Waͤchſt nur ſelten in Deutſchland. Der 
Stengel liegt meiſtens am Boden, die ganze 
Pflanze iſt haarig. 

Sie wird ganz gewoͤhnlich verwechſelt 
mit Stachys recta, welche auf ſteinigen Arts 
hoͤhen häufig waͤchſt. Der Stengel iſt auf 
recht, zwey Fuß hoch. Die ganze Pflanze 
glatt. 

35. Marrubium vulgare. Zorn. Icon. 
27 · 

Hb. Marubii-albi. Weiſſer Andorn. 

Dieſe Pflanze iſt in einigen Gegenden 
in und um die Doͤrfer gemein. Gleichwol 
wird ſie zum Theil mit Ballota nigra, oder 
mit Nepeta Cataria verwechſelt. Die Betr 
ſchiedenheiten dieſer Pflanzen ſind mit wenig 

Worten nicht leicht anzugeben, wer ſie aber 
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alle 3 zuſammen halten will, wird den Uns 
terſchied leicht bemerken. 

36. Melısfa Calamintha. Zorn. Jcon 
111. | 

Hb. Calaminthae montanae. Bergmuͤnze. 

Eine in Deutſchland ſeltene Pflanze. Ich 
habe ſie nur bei Regensburg auf ſteinigen 
Bergen, und in der Pfalz in Waldern ange— 
troffen. Ihre Seltenheit ſcheint es zu verans 
laſſen daß gewoͤhnlich dafuͤr Clinopodium 
vulgare geſammelt wird, deſſen Blatter aber 
viel feinhariger find. Meliffa Nepeta hat 

freilich noch mehr Aehnlichkeit mit der Berg⸗ 

muͤnze, aber ſie waͤchſt eben ſo ſparſam in 
Deutſchland, als dieſe, darum eine Ver— 
wechſelung nicht ſo leicht ſtatt finden kann. 

37. Dracocephalum Moldavica. Zorn. 
Jeon. 294. 

Hb. Meliffae turcicae. Tuͤrkiſche Meliſſe. 

Sie waͤchſt in Deutſchiand nicht wild, 
um ſo mehr wundert es mich, daß man eine 
wildwachſende Pflanze, die Nepeta Cataria 

dafuͤr einſammeln kann, die freilich einige 

j 



. 9 

Aehnlichkeit damit hat, aber ſich doch all 

bei genauern Anblik genugſam unterſcheidet. 

¹ 

38. Euphraſia oſicinalis. Zorn Icon. 
39. | 

Hb. Euphrafiae Augentroſt. 

Eine gemeine Pflanze, welche auf Wie— 
ſen und Weiden haͤufig waͤchſt, und im 
Sommer und Herbſt bluͤhet. Sie iſt aͤſtig 
und hat rachenfoͤrmige Blumen. 

Sie ſoͤll verwechſelt werden mit Ceraſtium 

arvenſe, welche an Akerraine waͤchſt, und im 
May bluͤhet. Der Steugel iſt einfach. Die 
Blume regelmaͤßig weiß. 

39. Cochlearia officinalis. Zorn. Jcon. 
PR 

Hb. Cochleariae. Löffelkraut. 

Dieſe Pflanze waͤchſt nicht in Deutſchland, 
ſondern wird nur in den Gaͤrten gezogen. 
Herr Ehrhart ſahe den Ranuneulum Ficariam 
anſtatt dieſer Pflanze einſammeln. 

49, Sifymbrium Naßurtium, Zorn. Icon. 
EAN 
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Hb. Naſturtif aquatici. Brunnenkreſſe. 

Waͤchſt in reinen Baͤchen und an Quellen, 
bluͤhet im Jul. 

Nach Herrn von Leyſſer, ſi iehe Flor hal. 
p. 158 wird die Cardamine amara welche an 
feuchten ſumpfigten Orten waͤchſt, und im 
May bluͤhet, dieſer Planze ſubſtituirt. 

41. Eryfimum oficinale. Zorn. Jcon. 
32. i 

Hb. Eryſimi. Wegeſenf. 

Eine Pflanze welche uͤberall an Wegen 
und andern duͤrren Orten wachſt, im Son» 
mer bluͤhet, und hoffentlich bekannt genug iſt. 

Kaum ſolle man es glauben, daß dieſe 
Pflanze verwechſelt werden koͤnnte, und doch 

habe ich geſehen, daß ein Apotheker den Si 
napem arvenfem dafuͤr einkaufte! 8 

42. Geranium Robertianum. Zorn. Icon. 
100. 

Hb. Geranii Robertiani. Storchſchnabel, 
kraut. 

Waͤchſt an mancherley Orten, unter He⸗ 
ken auf Waͤllen, Mauern u. fi we 
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Die ganze Pflanze riecht widrig, und 

{ft haarig. Der Steugel meiſtens roͤthlich. 
Die Blätter vielſpaltig. Der Bluͤthenſtengel 
traͤgt zwey roſenfarbene Blumen, die aber nie 
zugleich bluͤhen. Die Saamencapſel iſt ſchna⸗ 
belartig. 

In den Schublaͤden der Apotheken fin 
det man unter der obigen Aufſchrift mans 
cherley Pflanzen. Ich habe Geranium Ci- 

eutarium, G. diſſectum, und G. fanguineum 

Darin geſehen. 

43. Polygala amara. Zorn. Icon. 83. 
Kad. Polygalae amarae, Bittere Creuz⸗ 

blumenwurzel. b — — 

Waͤchſt nur im ſuͤdlichen Head e ee 
naſſen Wieſen, bluͤhet im May. Die Wur— 
zelblaͤtter ſind größer als bie Stengelblaͤtter. 
Die Blumen blau, oder weiß. 

In allen Apotheken wird anſtatt dieſer, 
die Polygala vulgaris verkauft, welche an trok⸗ 
nen Orten wächſt, und im Juny bluͤhet. 
Alle Blätter find von gleicher Große, die 
Blumen roͤthlich. 

\ 
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44. Genifta tinttoria. 

Flor. Geniftae Ginſterblumen. 

Iſt eine bekannte Pflanze, die ſo gemein 
iſt, und ſich ſo ſehr auszeichnet, daß ich gar 
nicht begreiffen kann, wie ihre Blumen mit 
den Blumen von Spartium ſcoparium und 

Lotus corniculatus verwechſelt werden koͤnnen. 

45. Galega offcinalis. Zorn. Icon. 212. 

Ib. Galegae. Geisraute. 

Dieſe Pflanze waͤchſt nur in dem ſuͤdli— 
chen Europa wild, und wird in unſern Gaͤr— 
ten gezogen. 

Sie ſoll mit Aftragalus glyciphyllus 
verwechſelt werden, der in ſchattigen Wal⸗ 
dern hin und wieder wild wächſt. 

46. Ladtuca virofa. Zorn. Icon. 285. 

Hb. Lactucae viroſae. Giftiger Salat. 

Eine Pflanze welche erſt durch die Ver— 
ſuche des Herrn Dr. Collin in Apotheken 
eingefuͤhrt iſt. Sie waͤchſt in Deutſchland 
nur an ſehr wenigen Orten wild, hat bei— 

nahe eyfoͤrmige Blatter die etwas gezaͤhnt 
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ſind, und ſich durch ihre dunkeln Flecke ſehr 
ſtark auszeichnen. 

In Apotheken wird dieſe Pflanze ganz 
gewoͤhnlich mit der Lactuca Scariola ver- 

wechſelt, die allenthalben an ungebaueten 
Orten, an Daͤmmen und ſteinigten Huͤgeln 
waͤchſt, faſt in Querſtuͤcke getheilte und unges 
fleckte Blaͤtter hat. Herr Collin ſelbſt hat 
dieſe beiden Arten nicht genau uuterſchieden, 
die keinesweges Abarten ſind. 

Es wurde einmal Jemand zur Entſchei⸗ 
dung eines Streits aufgefordert, den 2 

Apotheker uͤber eine Pflanze fuͤhrten, der eine 
hielt ſie fuͤr Lactuca viroſa, der andre fuͤr L. 

Scariola. Es war — Sonchus oleraceus! 

47. Tufilago Petaſites. Zorn Icon. 68. 

Rad. Petaſitidis. Peſtilenzwurz. 

Dieß Gewaͤchs iſt nicht überall in Deutſch⸗ 
land zu finden. Gewöhnlich verwechſelt man 
damit die gemeinere Tuſſilago hybrida die 
auch ſo ungemein viele Aehnlichkeit mit der⸗ 

ſelben hat, daß man den Unterſchied nur 

allein in den Bluͤthen wahrnehmen kann, 
G 2 
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Jene hat lauter Zwitterbluͤthen, dieſe enthalk 
meiſtens weibliche Blüthen. 

48. Solidago Virga aurea. Zorn., Icon. 
i | 
Fb. Virgae aureae. Goldruthe, guͤlden 
Wundkraut. ß 

Waͤchſt in bergigten Wäldern , blühet 
im Jul. und Aug. Der Stengel iſt nur 
wenig aͤſtig, ekigt, hin und hergebogen, und 
roͤthlich. Die Blätter find laͤnglich, ſpitzig, 
ſaͤgezaͤhnig. Die Blüthen wachſen am Sten— 
gel aͤhrenfoͤrmig, und ſind gelb. 

Oft wird dieſe Pflanze mit Senecio fas 
racenicus verwechſelt, deren Stengel aftiger 
und nicht ekigt iſt, die Blaͤtter ſind mehr ey⸗ 
foͤrmig, und die Blumen ſtrausartig. Eis 
gentlich iſt die leztere Pflanze unter dem Na— 
men Hb. Confolidae ſaracenicae, (Heidniſch⸗ 

Woundkraut) auch officinell. Man ſehe daruͤber 
Loͤwe in den 20ſten Stuͤck der Phyſikaliſchen 
Zeitung vom May 1784 nach. Aber die 
Schriftſteller der Materiae medicae find hie⸗ 
rinn nicht einig, und hier iſt der Ort nicht 

ſolches weitlaͤuftig auseinander zu ſetzen. 
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Ich ſahe einmal in den Schubladen welcher 
mit IIb. Virgae aureae beſchrieben war, das 
Polytrichum commune. — Dieſer Fall iſt 
indeſſen wohl nur einzig in ſeiner Art. 

49. Arnica montana. Zorn. Jcon. 30. 

Hb. Flor. Arnfcae. Wohlverleih. 

Dieſe ſchaͤzbare Pflanze waͤchſt in den 
meiſten Gegenden Deuskhlande, auf Bers 
gen, oder bergichten Wieſen, und unters 
ſcheidet ſich durch ihre glatte eyfoͤrmige Blaͤt— 
ter, und den eigenthuͤmlichen Geruch ihrer 
Blumen von allen ihr aͤhnlich ſehenden Pflan⸗ 
zen. Man erhaͤlt auch von Materialiſten 
allemal das rechte Gewaͤchs, obgleich die 
Blumen viel an Geruch und Anſehen verloh— 
ren haben. In dieſer Ruͤkſicht thut man 
wohl die Pflanze ſelbſt zu colligiren. 

Verſchiedene Schriftſteller fuͤhren an, 
daß die Arnica in Apotheken mit Hypochae- - 
ris maculata, mit Inula dyfenterica und J. a. 

licina verwechſelt würde, | 

Ich hahe ſchon an einem ondern Orte 
geſagt, daß dieſe Verwechſelung nicht erlaubt 

G 3 
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ſey, und verdiente genauer wee und 
geahndet zu werden. 

50. Matricaria Chamomilla, Zorn. Jcon. 
39: 

Flor. Chamomillae. Chamillen. 

Dieſe Pflanze iſt bekannt genug. Die 
Blumen unterſcheiden ſich durch ihren eigen⸗ 
thuͤmlichen Geruch, und durch die coniſche 
Figur ihrer Scheibe von den Blumtn der An- 

themis arvenſis und A. Cotula, mit denen die 

Krauterweiber ſie manchmal zu vermiſchen 
pflegen. 

51. Anthemis Pyrethrum. Zorn. Ic. 205. 
Rad. Pyrethri, Bertramwurzel. 

Dieſe Pflanze waͤchſt in Deutſchland nicht 
wild, wird aber doch in verſchiedenen Ge— 
genden gebauet. Die Wurzel ſoll manch— 
mal mit der Rad. Achilleae ptarmicae ver: 

wechſelt werden, welcher Fall mir aber noch 
nicht vorgekommen iſt. ; 

52. Viola odorata Zorn. Icon. 8. 

Flor. Violarum. Blaue Veilchen. 

Se 
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Dieſe ift hinlaͤnglich bekannt. Die Blaͤt— 
ter ſind herzfoͤrmig. Die Wurzeln machen Ra— 
ſenlaͤufer. Die Bluͤthenſtengel entſpringen aus 
der Wurzel; die Blumen haben eine eigen— 
thuͤmliche Farbe und einen eigenen Geruch. 

Durch dieſe angegebene Kennzeichen un— 
terſcheidet man ſie leicht von Viola hirta und 

V. canina, deren Blumen manchmal von den 
Kräuterweibern geſammelt werden. 

53. Viola tricolor. Zorn. Icon. 290. 

Hb. Jaceae, Freyſamkraut,. 

Die Pflanze waͤchſt gewoͤhnlich auf Gar: 
tenland als Unkraut, doch findet man ſie in 
einigen Gegenden an Wegen, Daͤmmen, 
und ſelbſt unter Buͤſchen und in kleinen Ge— 
hegen, niemals auf Aekern. Die Blume iſt 
ziemlich groß, und dreyfarbig, nemlich vio— 

lett, citrongelb, und weißlich. 

Mit dieſer Pflanze wird die Viola arven- 
ſis haufig verwechſelt, welche überall auf 
Aekern waͤchſt. Die Blume iſt kleiner, zwey— 
farbig, milchweiß und ſchwefelgelb. 

G 4 
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54. Ariftolochia rotunda. Zorn. Ic. 125. 

Rad. Ariftolochiae rotundae. Runde 
Hohlwurz. | 

Dieſe Pflanze waͤchſt in Deutſchland nicht 
wild. Gewöhnlich macht man in Apotheken 
zwuchen dieſen Wurzeln, und denen von Fu- 

maria bulboſa nicht den gehoͤrigen Unterſchied. 

ss. Carex arenaria. | 

Rad. Caricis arenariae. Sandriedgras⸗ 
Murzel. 

Dieſe Wurzel iſt nun an vielen Orten 
officinell, und hat beinahe die auslaͤndiſche 
Saſaparillwurzel verdraͤngt. Moͤchten doch 
deutſche Aerzte immer ſo patriotiſch denken, 
und die Kraͤfte der deutſchen Pflanzen mehr 
zu beſtimmen ſuchen, damit man die auslaͤn⸗ 
diſchen je laͤnger je mehr entbehren koͤnnte. 
Carex arenaria waͤchſt aber nicht uͤberall wild, 
und wird daher oͤfters mit Carex hirta ver⸗ 
wechſelt. Ich kenne einen Apotheker der fie 
in großer Menge verſchickt, in dem ganzen 
Lande aber welches er bewohnt, waͤchſt fie 
nicht wild. Ob beide angegebene Arten eis . 
nerley Wirkung haben kam ich hier nicht 
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entſcheiden, eben fo wenig die Unterfcheis 

dungszeichen auseinander ſezen. An den 

Aehren kann man den Unterſchied mit hal⸗ 
ben Augen bemerken. 

56. Morus nigra. Zorn. Icon. 173. 
Baccae mori. Maulbeeren. 

Der Maulbeerbaum waͤchſt in Perſten 
wild. In Deutſchland wird er gezogen. Die 
Apotheker bereiten oft den Syrupum moro= 

rum aus den Beeren von Rubus fruticofuss 
Weil dieſe Berreechfelung nicht aus Unkunde 
ſondern gefliſſentlich geſchiehet, da man die 
Maulbeeren nicht uͤberall haben kann; ſo iſt 
es unnoͤthig hier die Unterſcheidungen beider 
Gewaͤchſe anzufuͤhren. 

57, Poterium Sangaiforba. Blackw. 413. 

Hb. Pimpinellae italicae. Sperberkraut, 

| Waͤchſt hin und wieder in Deutſchland 
auf trockenen Anhoͤhen, und bluͤhet im May. 
Sie unterſcheidet ſich durch den Sitz der 
Bluͤthen welche halb getrennt Cmonoici) find, 
und durch den eigenthuͤmlichen Geruch, von 
der Sangujſorba A und Pimpinella Sa- 

4 
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xifraga, deſſen Blatter manchmal fuͤr dieſe 
eingeſammelt werden. 

58. Pinus fylvefris. Blackw. 190. 

Turiones pini. Fichtenknoſpen. 

Wem iſt wohl dieſer gemeine Baum nicht 
bekannt, und doch geſchiehet es, daß oft ans 
ſtatt Fichtenknoſpen die Knoſpen von der Tan⸗ 
ne (Pinus Abies) geſammelt werden. Jene 

- find gewohnlich ganz klebrig, ſchuppigt, und 
beſtehen aus gelblichten Hauten, dieſe haben 
ſchon ganz die Geſtalt der Nadeln, und eine 
hellgruͤne Farbe. 

59. Bryonia alba. Zorn. Icon. 417. 

Rad. Bryoniae. Zaunrübe, Gichtruͤbe. 

Waͤchſt in Hecken, und ſchlinget fih um 
andere Gewaͤchſe. Die Bluͤthen ſind halb 
getrennt, die Beeren ſchwarz. 

Man macht gewoͤhnlich in Apotheken kei— 
nen Unterſchied mit dieſer Pflanze und Bry— 

onia dioica. Leztere hat ganz getrennte Bluͤ— 
then, und rothe Beeren. 

60. Mercurialis annua. Zorn. Icon. 
103. 104. VERS, 
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Hb. Mercurialis. Bingelkraut. 

Dieſe Pflanze hat einen aͤſtigen Stengel, 

und iſt einjährig. Sie wächſt in Gaͤrten 
als Unkraut, und bluͤhet im Sommer. 

Ich habe anſtatt dieſer Pflanze die Mer- 

curialis perennis einſammeln ſehen, welche ei— 

nen einfachen Stengel hat, ausdauernd iſt, 

an ſchattigen Orten in Waͤldern waͤchſt, und 
im April bluͤhet. 

61. Juniperus Sabina. Black w. 214. 

Hb. Sabinae. Saderbaum. 

Er wird hin und wieder in Garten oder 

an Bauerhaͤuſern gezogen, und iſt durch ſei— 

nen eigenthuͤmlichen Geruch ſehr kenntlich. 
Mir iſt ein Fall bekannt daß ein Kraͤuterweib 
in einem herrſchaftlichen Garten nicht nur 
Zweige dieſes Baums, ſondern auch des 

Juniperi bermudianae und virginianae abhaue⸗ 

te, und in Apotheken verkaufte, die Herr— 

ſchaft unterſuchte die Sache, die Thaͤterin 

wurde eingezogen, und die Apotheker er— 
kannten ihren Irrthum. 
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62. Parietaria officinalis. Zorn. Je. ı2r. 

Hb. Parietariae, Glaskraut. | 

Dieſe Pflanze waͤchſt im ſuͤdlichen Deutſch⸗ 
land an Mauern, Stadtgraben und andern 
ſchattigen Orten wild und bluͤhet im Som⸗ 
mer. Warum ſie in Preuſſen wie Herr Prof, 

| Hagen ſagt mit Melampyrum nemoroſum 

verwechſelt wird, kann ich nicht entſcheiden. 
Die Aehnlichkeit der Pflanzen kann dazu wohl 

keine Gelegenheit geben, denn die iſt nicht 
groß. 

63. Adianthum Capillus veneris. Zorn. 
Jeon. 332. 

Hb. Capilli Veneris, Frauenhaar. 

Ein auslaͤndiſches Gewaͤchs, welches 
durch die Haͤnde der Materialiſten in die 
Apotheken kommt. Gewoͤhnlich erhält man 
aber nicht dieſe, ſondern eine andere Spe— 

cies, das Adianthum pedatum, die kaum zu 
unterſcheiden find. 

Dieß Gewaͤchs wird an manchen Orten 
haͤufig unter die Bruſtſpecies gebraucht. 
Sollte denn unter den tauſenden deutſchen 
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Pflanzen nicht eine ſeyn, die deſſen Stelle 
vertreten koͤnnte. 

64. Lycopodium clavatum. Zott. le. 54. 

Sem. Lycopodii. Baͤrlappſaamen. 

Ein bekanntes Farnkraut, welches in 
Heidegegenden wächſt. Der Saame wird 
an verſchiedenen Orten Deutſchlands gefams 
melt. Sollte dieſer mit Bluͤthenſtaub ans. 
derer Gewaͤchſe verfaͤlſcht werden, ſo iſt es 
wohl ſchwerlich zu entdecken. 

&s. Lichen pyxidatus, 
Lichen pyxidatus. Becher Moos. 

So wie ehemals Linne die Bechermooſe 
fuͤr Abarten hielt, fo halten fie etliche Apo⸗ 

theker für eine einzige Species, denn fie ſam⸗ 

meln unter obigen Namen alles was nur et⸗ 

was becheraͤhnliches hat. Es iſt hier der 
Ort nicht dieſe Arten auseinander zu ſetzen / 

ſondern wird anderswo geſchehen. 
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Beantwortung der von der Regens— 
burgiſchen botaniſchen Geſellſchaft 

aufgegebenen Preisfrage. ) 

elfe 

Di von der Regensburgiſchen botani— 
ſchen Geſellſchaft aufgegebene A lau⸗ 
tet folgendermaſſen: 

5 Zur Beantwortung dieſer Preisfrage liefen 3 

Abhandlungen ein, wovon diejenige, welche 

den Herrn Apotheker Ebermayer in Beaun— 

ſchweig zum Verfaſſer hat, den Preis erhielt. 
Herr Pfarrer Heim in Gumpelſtadt, welcher 

als Mineralog ruͤhmlichſt bekannt iſt, war 

der Verfaßer der ꝛten, und erhielt das Acceſ⸗ 

ſit. Sie werden beide in den Schriften der 

R. B. G. abgedruckt werden. Beide ſtim⸗ 

men fuͤr die Bekanntmachung der Giftpflan⸗ 

zen. Die gegenwaͤrtige Abhandlung erhielt 
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1. Iſt dem Apotheker eine ſyſtematiſche 
Kenntniß der Botanik durchaus e 
dig? und warum? 

2. Wie kann dieſe Kenntniß am beſten aus— 
gebreitet werden? 

3. Bringt die Bekanntmachung der Giftpflans 
zen im Allgemeinen, vorzuͤglich aber un— 
ter dem Landvolk, Schaden oder Nutzen? 

Iſt der erſte Fall, ſo erwartet man 
hinlaͤngliche Gruͤnde. Iſt der letzte Fall, 

ſo fraͤgt ſich 
4. Wie heißen die teutſchen Giftpflanzen? 

In welchem Erdreich wachſen ſie? Wie 
macht man fie dem Richtkenner, vorzuͤg— 
lich dem Landmann, kenntlich, um ihn 
für Schaden zu bewahren. Man wuͤuſcht 
alſo eine genaue Beſchreibung aller Merk— 

ebenfalls von mehrern Mitgliedern der Geſell⸗ 

ſehaft Bey fall, ob fie gleich in der Bekannt⸗ 

machung der Giftpflanzen andere Grundſaͤtze 

enthält. Ich hielt fie des Abdrucks nicht uns 

würdig, erſuchte daher dem Herrn Verfaſſer 

fie mir in dieſer Ruͤckſicht zu uͤberlaſſen, me 

rin mir derſelbe gefaͤlligſt willfahrte. H. 
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mahle dieſer Pflanzen Gattungen und 
Arten, nicht nur derjenigen die Halle 
angegeben hat, ſondern auch ſolcher, die 
in Teutſchland bisher noch nicht DER 

ben worden find, 

Ich will mich in die kritiſche Unterfur 

chung der Zuſammenſtellung dieſer Fragen 
nicht einlaſſen, ſondern ſogleich zur Ber 
antwortuns ſchreiten. | 

1. Iſt dem Apotheker eine ſyſtema⸗ 
tiſche Kenntniß der Botanik durchaus 
nothwendig? 

„Braucht der Apotheker der feine Vege— 
„tabifien vom Kraͤuterkraͤmer und Wur⸗ 
„zelgraͤber kauft, die Pflanzen zu kennen? 
„In einem Lande, wo der Apotheker nach 
„dieſen Grundſaͤtzen handeln wuͤrde, müßte 
„der Staat bey dem, den Apothekern zuge— 
„ſtandenen Vorrechte der Unwiſſenheit, die 
„Kraͤuterkrämer und Wurzelgraber verbinden, 
„den botaniſchen Vorleſungen beyzuwohnen, 

„und Gelehrte zu werden, damit das Leben 
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„der Kranken nicht Gefahr liefe, das Opfer 
„dieſer Unwiſſenheit zu werden“. ) 

Dieſer Ausſpruch eines groſſen Mannes 
iſt hinlaͤnglich, alle bisher gemachten Einwen⸗ 
dungen die auf Unwiſſenheit, auf Intereſſe, 
und Eigenſinn beruhen, uͤber den Haufen 
zu werfen Diejenigen, welche waͤhnen, 
der Apotheker koͤnne die Pflanzenkenntniß 
entbehren, ſind meiſtens ſelbſt Apothekers 
fie ſuchen mit dieſem Ausſpruch ihre Unwiſ— 
ſenheit in der Pflanzenkenntniß zu beſchoͤni⸗ 
gen, ſie ſuchen dadurch ihren Untergebenen 
von gleicher Meinung zu beſeelen, damit 

nicht dieſer eine Wiſſenſchaft lerne, wozu er 
etliche Stunden in der Woche verwenden 
möchte, die beſſer zum Nutzen des Prinzis 
pals haͤtten angewandt werden koͤnnen, und 
damit nicht der für den Prinzipal fo demüs 
thigende Fall eintrete, wo der Lehrling meh⸗ 
rere Kenntniße in der Botanik beſitzt, als 
ſein Prinzipal, oder mit andern Worten, 
wo der Schuͤler uͤber ſeinen Meiſter ſey. 
Da ich durch das eben angefuͤhrte gezeigt 

| H 

*) Nieol. Joſ. Edl. v. Jgequin Anleit. z. Pflan⸗ 

zenkenntniß. Wien 1785. Vorrede Seite 13. 
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habe, daß es intreſſirte unwiſſende Apocher 
ker find, welche bisher der Meynung waren, 
der Apotheker koͤnne die Pflanzenkenntniß 
entbehren, dieſe aber aus eben der Urfache 
als incompetente Richter angeſehen werden 
muͤſſen; fo glaube ich der obengedachten 
Frage ſchon einestheils nahe gekommen zu 
ſeyn. Es frägt ſich noch ob ihre Kenntniß 
ſyſtematiſch ſeyn muͤſſe. Ich antworte ges 
radezu, botaniſche Kenntniße ohne Syſtem, 
beißen keine Kenntniße. Pflanzen nach dem 
Habitus zu kennen iſt die Methode vieler 
Apotheker, und iſt im hoͤchſten Grade unzus 
laͤnglich. Eine ſolche Kenntniß iſt Gedachts 
nißſache, wo bey der geringſten Abaͤnderung 
die ganze Kunſt in Stecken geraͤth, und man 
ſich anf keine Art zu helfen weiß. Einer 
ſagt die Pflanze heiße Cynogloſſum, der an—⸗ 
dere ſpricht, es iſt Bugloſſum während daß 
der Kenner ſolche mit Echium vulgare be⸗ 
zeichnet, oder fie haben den Sonchus olera- 
ceus vor ſich, und wollen unterſuchen, ob 
es Lactuca viroſa oder L. Scariola ſey. Dieß 
find Thatſachen, die ich mit mehrern Exem⸗ 

peln darthun koͤnnte, wenn es anders noch 
noͤthig ware. 
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Wie, wenn der Apotheker auch Kraͤuter 
zur Noth kennet, die er faſt taͤglich braucht, 
die Meliſſen, Ehrenpreis, Krauſemuͤnze u. 
ſ. w. heißen, wie will er ſich helfen, wenn 

einer, um nur bey einer natuͤrlichen Ordnung 
zu bleiben, Bergmuͤnze, rothe Münze, Roß 
muͤnze verlangt. ft er nicht hier im unver⸗ 
meidlichen Falle quid pro quo zu geben? 

Wie, wenn eine ganz neue Pflanze ofs 
ficinell wird, wenn z. B. Herr Whitering 
eine Abhandlung uͤber Digitalis purpurea 
heransgiebt, und der prakttiſche Arzt fie vers 
ſchreibt? der Apotheker, welcher ſie nicht 
kennt, anſtatt daß er ſie ſonſt aus den erſten 
beſten Garten friſch holen laſſen koͤnnte, 
nimmt ſeine Zuflucht zum Materialiſten, 
und erhaͤlt, da dieſer ſie ebenfalls nicht 
kennt, dafuͤr Veronica Anagallis (welches er 
vermuthlich fuͤr ſolche kritiſche Faͤlle geſam⸗ 
melt hatte, weil es ſoͤnſt nicht offizinell iſt). 
Der Patient braucht das neue Mittel in ganz 
geringen Doſen, es iſt und bleibt unwirk— 
ſam, der beobachtungsvolle Arzt merkt ſich 
ſolches, ſetzt Mißtrauen in die Erfahrungen 

des Herrn Whitering, und laßt das u 
H 2 \ 
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Mittel kuͤnftig ungebraucht liegen. Doch 
wem iſt es wohl unbekannt, daß in den Apo⸗ 
theken die wirkſamſten Pflanzen wie Conium 
maculatum, Arnica montana, Calamintha 

montana, u. ſ. w. mit Chaerophyllum bulbo- 
ſum, Jnula dyfenterica und Clinopodium vul- 
gare verwechſelt werden. Man darf nur die 
Schublaͤden der Apotheke durchſuchen, um 
dieſe Wunderdinge zu finden, man darf nur 
die Schriften eines Ehrharts, Bindheims, 
Schraders und mehrere leſen, um einzufes 
hen, mit welchen unwirkſamen Pflanzen Po- 
Iygala amara, Cynogloflum officinale, Cheno- 

podium Botrys, Euphraſia officinalis, Pul- 

monaria officinalis, Digitalis purpurea, Ar- 

butus Uva urfi, Pyrola rotundifolia, u. ſ. 

w. verwechſelt werden. 

Aus dieſem erhellet, daß die uͤbertragene 
botaniſche Kenntniß dem Apotheker nichts 
nuͤtze, und eine ſyſtematiſche bleibt ihm deß⸗ 
wegen um ſo nothwendiger, damit er eine 

Art von der andern wohl unterſcheiden koͤn⸗ 
ne, damit er, wenn eine ganz neue Pflanze 
verlangt wird, wiſſe, ob fie in feiner Ges 
gend oder in Oſtindien wachſe, damit er, 
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wenn der Arzt Digitalis purpurea verlangt, 
nicht ambigua gebe. In Wahrheit ich ſehe 

gar nicht ein, warum der Apotheker noch 
die geringſte Ausſicht fuͤr ſich haͤtte, ſyſtema— 
tiſch botaniſche Kenntniſſe mit Recht entbebs 
ren zu koͤnnen. Ex beſitze lieber keine Che— 
miſche, als keine Botaniſche. Chemiſche Bros 
ducte kann er gegenwaͤrtig in deutſchen Fabri— 
ken allenthalben aͤcht und unverfaͤlſcht ha— 
ben, aber Pflanzen, zumahl neu officinell ges 

wordene, find nicht fo zu Kaufe vorraͤthig. 

Es wird genug geſagt ſeyn, und ich 
ſchmeichle mir hinlaͤnglich bewieſen zu haben, 
daß, und warum die ſyſtematiſche Kenntniß 
dem Apotheker unwiederſprechlich nothwendig 
ſey. 

2. Wie kann dieſe Kenntniß am 
Beſten ausgebreitet werden? 

Ich bleibe gerade zu bey dem Worte am 
Beſten ſtehen. Sie meine Herren haben 
durch die Errichtung der botaniſchen Geſell— 
ſchaft das beſte Mittel dazu eroͤfnet. Zwar 
bin ich unbekannt mit Ihren Verrichtungen, 

aber Ihr Zwek die Ausbreitung der Botanik 

H 3 
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unter den Apothekern zu befoͤrdern, laͤßt 
muthmaſſen das Sie dem nachkommen, und 
ihr Vorbaben auszufuͤhren ſuchen werden. 
Aber dieſe bloſſe Muthmaſſung fell mir nicht 

genug ſeyn, ich will ſuchen eine botaniſche 
Geſellſchaft nach meiner Einbildung zu gruͤn⸗ 
den, und hievon die beſte Ausbreitung 
erwarten. 

Meine Porausſetzung ehe ich weiter gehe, 
wird nicht groß ſeyn. Man verbinde jedem 
teutſchen Apotheker keinen Lehrling anzuneh⸗ 
men, welcher; mit einem Worte, keine Faͤ⸗ 
higkeiten zu feiner künftigen Beſtimmung hat. 
Wird er angenommen, ſo ſtelle wan ihm 
vor, daß es unumgaͤnglich nothwendig ſey, 
Chemie und Botanik zu lernen, wenn er 
einſt fein Gluͤck machen, ein geſchickter Apo⸗ 
theker ſeyn, und ſeinen Nebenmenſchen nuͤtz— 
lich werden wolle. Es koͤnnte der Fall 
eintreten, daß er an feinen Lehrorte keine Ger 
legenheit haͤtte, botaniſche Kenntniſſe zu ſam⸗ 
meln; Nun er wird conditionicen, und da ges 
wiß an einen oder andern Ort kommen, wo 

er das Verſaͤumte nachholen kann, wenn 
namlich folgender Vorſchlag ausgefuͤhrt wird. 



1 KN. 119 

Man errichte botaniſche Geſellſchaften 
nach Art der Regensburgiſchen an einem oder 
andern Ort, wo ſich mehrere Apotheken be— 

finden z. B. in Hamburg und Berlin. 

Herr Prof. Giſeke ſeye ummaßgeblich 
Praͤſes der Hamburgiſchen Geſellſchaft, Herr 
Apotheker Thorey ſey Sekretaͤr, und man 
nehme die conditionirenden Apotheker die 
ſich durch Kenntniße oder durch Wißbegierde 

auszeichnen, und andere wuͤrdige Männer 
als Mitglieder auf, man zeige die Namen 
der aufgenommenen Mitglieder in den Ham— 
burger Correſpondenten an, und ſuche uͤber— 
haupt die übrigen conditionirenden Apothe— 
ker anzufeuern, oder vom Schlafe zu wecken. 

| Herr Praͤſident Giſeke leſe botaniſche 
Collegia, die ihm aus der Gefellſchafts kaſſe 
bezahlet werden, damit ſie den Mitgliedern 

nichts koſten, u. f. w. Ich kann die Ge⸗ 
ſeze nicht weiter vorſchreiben, ſie richten ſich 
zu ſehr nach den lokalen Umſtaͤnden, und es 
werden ſich gute Ausſichten genug eroͤfnen, 
wenn die Geſellſchaft erſt errichtet iſt, die 
Mitglieder ſich oͤfters beſprechen, und ſelbſt 

f 54 
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ausfindig machen, was zu ihrem Frieden 
dienet. 

Die Vortheile, die ich mir von dieſer 
Geſellſchaft verſpreche, werden bald ſichtbar 
ſeyn, ohngefaͤhr ſind ſie folgende. Ein con⸗ 
ditionirender Apotheker der ordentlich Mit— 
glied iſt, das botaniſche Collegium beym Praͤ⸗ 
ſes hoͤrt, und durch Aufmunterung zum Fleiße 
angehalten wird, kann in einem Jahre fo 
viele Kenntniße ſammeln, daß er nachher 
für ſich allein die Botanik lernen kann. 
Wann bey ungefehr 50 Subjecten in Ham— 
burg nur 18 Mitglieder find, und von dies 
ſen alle Jahr ſechſe abgehen, die durch neu 
ankommende erſetzt werden, ſo gehen in 8 
Jahren 48 ab, die alle mit botaniſchen 
Kenntnißen verſehen ſind. Wenn nun dieſe 
an die Oerter wo ſie hinkommen nur allemal 
einen Proſelyten machen, ſo giebt das 96 
botaniſche Apotheker. 

So wie ſich in Hamburg die botaniſche 
Geſellſchaft bildet, ſo thue es eine andere 
in Berlin ebenfalls, von welcher Herr Dr. 
Wildenow gar fuͤglich Praͤſes ſeyn koͤnnte, 
ſo wie die Herren Paalzow, Clapproth 

— 
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u. ſ. w. Sekretaͤre. Mitglieder waͤhle man 
ebenfalls aus den geſchickteſten conditioni— 
renden Apothekern, und treffe uͤberhaupt 
ähnliche Verfuͤgungen wie in Hamburg uud 
Regensburg, die ſich an Ort und Stelle 
beſſer beſtimmen, als von einem abweſenden 
vorſchreiben laſſen. Wenn die Hamburgiſche 
Geſellſchaft in ohngefaͤhr 8 Jahren 96 bo— 
taniſche Apotheker bildet, ſo darf man von 
der Berliniſchen die Haͤlfte erwarten, und 
von der Regensburgiſchen den 4ten Theil. — 

Guͤnſtige Ausſichten, wenn ſich am Ende des 
18ten Jahrhunderts vielleicht mehr als 148 

botaniſche Apotheker gebildet haben. Nun 
noch einige Vorſchlaͤge fuͤr alle 3 Geſellſchaf— 
ten. Jede derſelben halte ſich bey der ans 
dern ein correſpondirendes Mitglied, damit 
die Vorfaͤlle, die Einfuͤhrungen u. ſ. w., die 
bey der einen Geſellſchaft gemacht ſind, auch 
alſobald bey der andern eingefuͤhrt werden, 
wenn es anderſt die lokalen Umſtaͤnde erlau— 
ben. Man mache verſchiedene Einrichtungen 
oͤffentlich bekannt. Man gebe eine Schrift 
heraus, wozu, wenn eine Geſellſchaft nicht 
hinreicht alle 3 zuſammen ſtehen. Jede Ger 

ſellſchaft ſuche Profeſſoren der Botanik auf 
25 
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Univerfitäten als Mitglieder aufzunehmen, 
damit, wenn ordentliche Mitglieder zu ihnen 
kommen, dieſe in ihrem Eifer beſtaͤrkt, und 
wenn es noͤthig Collegia bey ihnen hoͤren 
koͤnnen. Man koͤnnte ſolches in dem Diplom gar 
gut anzubringen ſuchen. Doch es wird noͤ⸗ 
thig ſeyn, es durch ein Beyſpiel zu erlaͤutern. 
Man nehme alſo den Herrn Prof. Pott in 
Braunſchweig als Mitglied auf, und fuͤhre 
in dem auszufertigenden Diplom ohngefaͤhr 
folgende Sprache: | 

„Da uns bekannt ift, daß Ew. Wohlge⸗ 
bohrn als Mitglied des medieiniſchen 
Collegiums in Braunſchweig Gelegen⸗ 
heit haben, mehrere conditionirende 

Apotheker zu examiniren, ſo wuͤnſchen 
wir zur Befoͤrderung unſeres Zwekes 
Dieſelben möchten bey jeder dieſer Gele— 
genheit, auch auf das Examiniren in 
der Botanik Ruͤckſicht nehmen, und je 
dem alsdann einen Schein darüber aus⸗ 
fertigen, ob er viele, wenige, oder 
gar keine Kenntniße beſitze u. ſ. w. 

Dieß waͤre mein ummaßgeblicher, ſehr 

wohl auszufuͤhrender Vorſchlag, die Aus⸗ 
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breitung botaniſcher Kenntniße unter den 
4 am beſten zu befördern, 

. 3. Bringt die Bekanntmachung der 
— Gifepſanzen im Allgemeinen, vorzuͤglich 
aber unter dem Landvolk Schaden oder 
1 erſten Fall erwartet man 
hinlaͤngliche Gruͤnde. 

„Auch die Giftpflanzen habe ich nirgends 
„angezeigt. Wozu? Der Vernuͤnftige nehme 
„ſichs zur Regel, von nichts zu eſſen, was 
„er nicht hinlaͤnglich kennt; der Boshafte 
„ſollte durch mein Buch keine Mittel feiner 
„Bosheit aus dem Pflanzenreiche kennen 
„lernen, da ihm die Polizey die aus dem 
„Mineralreiche durch die weiſe Verfuͤgung, 

„wodurch der Giftverkauf nur in Apotheken, 
„und an bekannte und ſichere Perſonen ers 

laubt ift, laͤngſt aus den Handen gewunden 
„bat. Der unvorſichtige Genuß giftiger 

„Gewaͤchſe richtet ohnehin nur bey ſolchen 
„Leuten Unheil an, die mein Buch weder 
„leſen würden, noch verſtuͤnden, bey Kin— 
„dern, und der niedrigſten Menſchenklaſſe. 

„Ich weiß wohl, daß ich es nicht ohne Vor— 
gaͤnger gethan hatte; aber ich habe bey Er⸗ 
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„ſcheinung ſolcher Bücher in der Mutterſpra⸗ 
„che allemal wie bey einem großen Uebel ge: 
zfeufzet, und will für meinen Theil rein ſeyn 
von den Folgen, die fie haben koͤnnten“. ) 

Wenn ich oben dem Beyſpiele des Herrn 
Prof. Jacquin folgte, ſo gehe ich hier den 
Grundſaͤtzen des Herrn Raths von Schrank 
nach, und behaupte, daß die Befanntmas 
chung der Giftpflanzen im Allgemeinen, und 
unter dem Landvolk Schaden anrichte. Hier 
ſind meine Gruͤnde. b 

Die Ungluͤcksfaͤlle, welche durch Gift⸗ 
pflanzen in der Welt angerichtet werden, ſind 

nicht ſo allgemein als man es glaubt. 

Wenn einer eine Giftpflanze genoſſen, 
ſo wird er die mehrſte Zeit gerettet; ſelten 
wird er ein Opfer des Todes. In beyden 
Faͤllen pflegt man es an jedem Orte, wo es 
geſchieht, ſogleich durch die Zeitung bekannt 
zu machen, theils um eine Neuigkeit zu ſagen, 
theils um ähnliche Vorfaͤlle zu verhuͤten. 

*) Bahyerſche Flora von Franz v. Paula Schrank. 

München 1789. Vorrede. Seite 28. 
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Andere Zeitungen lallen dieſes nach. Der 
Gelehrte, welcher ſeine Abhandlungen gerne 
mit Thatſachen ſchmuͤkt, ſchreibt einen ſol— 
chen Vorfall ebenfalls nach, und nun lieſt 
man den einzigen Vorfall zehenmal. Ich 
will mich kuͤrzer faſſen. Ich frage ſie meine 
Herren ſaͤmtlich und einen jeden insbeſondere. 

Haben Sie viele, haben Sie einen Todes— 
fall durch Giftpflanzen bewirkt, ſelbſt als 
Augenzeuge geſehen, oder ſind die Faͤlle 

welche Sie wiſſen aus Buͤchern geleſen, die 
vielleicht übertrieben beſchrieben ſind? u. f. 
w. Haben fie nicht eben fo oft andere Uns 
gluͤcksfaͤlle geſehen Iſt nicht der Schiffer 
im Waſſer umgekommen. Hat ſich nicht der 
Juͤngling beym Baden ertrunken, oder iſt 
er nicht durchs Eis ins Waſſer gefallen. 
Hat ſich nicht die Magd aus Unvorſichtig⸗ 
keit mit Kohlendampf erſtickt u. ſ. w. 

Ich frage Sie endlich, haben Sie es 
noch nie erlebt, daß ein Menſch durch Arſe⸗ 

nicum das Leben verlohren. Haben Sie 
nicht dieſen letztern Fall oͤfter erlebt, oder 
oͤfter gehört, als Tod durch Giftpflanzen? 
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Sehen Sie meine Herren, alle dieſe 
Vorfälle ſind Uebel in der Welt, und ge— 
hoͤren zu den menſchlichen Unvollkommenhei⸗ 
ten. Ganz recht ſagen Sie, aber eben 
deßwegen muß man dieſe Uebel zu mindern 
ſuchen. Gut! die Obrigkeit verbiete dem 
Juͤngling das Baden, oder be gewiſſe 
Stunden dazu, und gebe dann Aufſeher mit, 
die die Kunſt zu ſchwimmen gelernt haben, 

und im Nothfall retten koͤnnen. Man leide 
es nicht, daß Kinder das Eis betreten. 

Man verbiete den Verkauf des Arſenicums 
u. ſ. w. Wenn alles dieſes puͤnktlich ausge⸗ 
führt wird, fo bringt es Niemanden Schar 
den. Aber die Bekanntmachung der Gift— 
pflanzen iſt fchadlich: 

Hier ſind meine Gruͤnde. Wenn die 
Landleute mit den Giftpflanzen bekannt ſind, 
fo haben Sie Werkzeuge des Todes in Haͤnden. 

Oft iſt dem von Vorurtheil vollen Bauer 
fein Vieh behext. Hiemit greift man ihm 
an die Seele, er verliert lieber ſein Weib 
und Kind als feine Kuh. — Das Behexen 
haben boͤſe Menſchen gethan. Er bildet ſich 
leicht ein, wer, und ſinnt auf Rache. Es 
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muß im Stillen geſchehen, es darfs Niemand 
wiſſen, ſonſt wird er beſtraft. Er nimmt 
eine Giftpflanze. Kann er fie nicht ſeinem 
Feinde ſelbſt een ſo thut er's ſei⸗ 
nem Vieh. 

De necht in der Schenke geraͤth mit 
einem andern in Streit, und wird von ihm 
uͤberwunden. Er ſinnet anf Rache, die Gifte 
pflanze wird ihm Genugthuhung verſchaffen 

muͤſſen. 

Des Nachbarn Hund macht uns ſo viel 
Laͤrm — die Katze frißt unſer Fleiſch, gehe 
Frau in die Stadt und kaufe Kraͤhen Augen, 
daß wir ſie beyde vergeben koͤnnen. Der 
Apotheker hat dazu keine hergeben wollen. 
Nun ſo wollen wir die giftige Gleiße, die an 
unſern Garten waͤchſt, mit einer Wurſt zer⸗ 
hacken, und das unſers Nachbarn Vieh 
vorſetzen. 

Du biſt ſchwanger Mädchen, laß die 
Sadebaum geben, koche dieſes in Bier und 
trinke davon, ſo kannſt du dein Kind abtrei⸗ 
ben, und wir bleiben in Ehren. Ach das 
habe ich ſchon thun wollen, aber in det Apo⸗ 
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theke habe ich keinen bekommen konnen. 
Nun gut! an des Meyers Hauſe ſteht ein 
Sadebaum, und auf Michels Wieſe waͤchſt 
Gottesgnadenkraut, die will ich dir holen, 
und zu recht machen. — 

Da werden Sie meine Herren ſehen, 
das ſind ganz unerhoͤrte Dinge Ich gebe 
es zu, bis jetzt ſollen es unerhoͤrte Dinge 
ſeyn, aber lehren Sie dem Landmann die 
Giftpflanzen kennen, und ich verſichere Sie 
unerhoͤrte Dinge werden erhoͤrt werden. 

Ich will annehmen es ſey gut die Gift⸗ 
pflanzen bekannt zu machen, ſo wird es 
gleichwohl unmoͤglich ſeyn. Wenn der Arzt, 
der ein Gelehrter iſt, die eigenen Werkzeuge 
ſeiner Kunſt nicht kennt, ob es ihm gleich in 
allen Schriften genug geruͤgt wird: wenn 
der Apotheker ſeit vielen Hundert Jahren 
die officinellen Gewaͤchſe, die man von jeher 
mit Recht von ihm zu kennen verlangt hat, 
nicht kennt; wie wollen Sie dem von Vorur— 
theil vollen Landmann die Kenntniß der 
Giftpflanzen beybringen. Doch es koͤnnte 
möglich ſeyn, daß andere eben die Preis— 
frage bearbeiteten, die ich vor mir habe, 
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. 4 könnte ſeyn, daß Sie meiner Meynung 
entgegen geſetzt waͤren, daß fie Ihnen Uns 

ſchlaͤge gaben, wie es anzufangen iſt, die 
Giftpflanzen bekannt zu machen, und auf 
die Ausfuͤhrung dieſer Vorſchlaͤge bin ich 
gemi Beſonders verlangt es mich zu 
wiſſen, wie dieſe Vorſchlaͤge in Anſehung 
der unmuͤndigen Kinder ausfallen werden, 
damit ſie nicht die ſchoͤnen Kirſchen, die auf 
der Belladonna wachſen, und die rothen wohl- 
ſchmeckenden Beeren des Taxbaums genießen 
moͤgen. | 

In Halle wird die Reſidenz als ein Unis 
verſitaͤts Gebaͤude eingerichtet, worinn die 
theologiſchen Studenten unentgeltliche Col— 
legia über die Naturgeſchichte hoͤren ſollen, 
das iſt on e Einrichtnng. Es wird 
von großem Nutzen ſeyn, wenn einſt der Paſtor 

die Giftpflanzen kennt, und beym moͤglich 
eingetrettenen Ungluͤck ſogleich Mittel davoe 
bey der Hand hat.“) 

Nun meine Herren habe ich meine Mey⸗ 
nung dargethan. Sorgen Sie dafuͤr, daß mein 

J 

*) Vergleiche Ehrharts Beyträgeater Band S. 40. 
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gethaner Vorſchlag in Anſehung der botant 
ſchen Geſellſchaft ausgefuͤhrt werde, und ich 
wette die Pflanzenkenntniß unter den Apothe⸗ 

kern wird allgemein werden. Laſſen Sie 
ummaßgeblich von der Hamburger botaniſchen 

Geſellſchaft ſogleich die Preisfrage ſofgebenz 

Ob Aerzten die Pflanzenkenntniß noͤthig 
ſey, und wie dieſe erreicht werde, da— 
mit ſich gedachte Geſellſchaft durch ihre 
erſte Handlung um die Menſchheit vers 
dient mache, und eben deßwegen von 

den Hamburger Patrioten unterſtuͤtzt 
werde. 

Ich könnte nun dieſe Abhandlungen ſchlie— 
ßen, ohne die Giftpflanzen mit zu beruͤhren, 
doch, damit Sie nicht glauben, daß ich 
meinen obigen Grundfatz nur deßwegen hegte, 

weil ich dieſe nicht kennte, fo glaube ich, Ih⸗ 
nen wenigſtens davon uͤberzeugen zu muͤſſen, 
ich ſetze deßwegen ein bloſſes Verzeichniß 

deutſcher Giftpflanzen her, weil mir eine 
umſtaͤndlichere Auseinanderſetzung deßwegen 
unnoͤthig ſcheint, da ich nur den erſten Fall 
der zweyten Frage zu beantworten habe, 
ohngeachtet es mir leicht werden wuͤrde, 

— 
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manches aus eigener Erfahrung von den Gifts 
pflanzen zu ſagen Uebrigens habe ich Ih— 

nen hier keine Profeſſormäßige Abhandlung 

vorlegen koͤnnen, ich habe Ihnen blos meine 
Meynung buͤndig darzuthun geſucht, und 
würde k Feder angeſetzt haben, wenn 

ich nicht voͤllig auf Ihr Wort bauete, nur 
conditionirende Apotheker zu der Bearbeitung 
der Preisfrage zuzulaſſen. i 

Die ſogenannten Giftpflanzen verdie— 

nen, von mehr als einer Seite betrachtet zu 
werden, und eine genaue Unterſuchung. 

Ein jedes Werk, das uͤber dieſe Gewaͤchſe 
geſchrieben wird, verdienet Aufmerkſamkeit, 
verdienet, wenn es nur einigermaßen ertraͤg— 
lich, Beyfall. Jede Giftpflanze verdient 
nur in gewiſſer Ruͤckſicht dieſen Namen. In 
den Haͤnden eines Arztes kann das heilſamſte 
Medicament daraus bereitet werden. Das 
Conium maculatum deren natuͤrliche Wir— 
kung betäubend iſt, iſt die heilſamſte Arzney, 
welcher glücklicher Arzt, kann den Wohlver—⸗ 
ley entbehren, der empfindſamen Perſonen 

beym bloſſen Kauen Erbrechen macht. Wel— 

J 2 50 
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che vortrefliche Wirkung aͤußern die Aronita 
die Digital. purp. die Belladonna u. ſ. w. 

Nach der Wirkung koͤnnen die Giftpflan⸗ 
zen eingethellet werden: 

in ſcharfe. Sedum acre. Polygohum Hy- 

dropiper: 

in betaͤubende. Beugen Fryöteläwüs 

in laxirende. Gratiola officinalis. 

in brechen machende. Afarum europàeum. 

In Anſehung des Wohnplatzes ſind die 
Sumpfpflanzen gefaͤhrlich, fo wie in Anſe⸗ 
hung des Habitus die ee ver⸗ 
daͤchtig. ö 

In folgenden Schriften findet man ges 
nauere Nachrichten von Giftpflanzen. 

Joh. Friedr. Gmelin allgemeine Geſchich⸗ 
te der Pflanzengifte 8. Nuͤrnberg 1777. 

J. S. Kerner, giftige und eßbare Schwaͤ⸗ 
me, welche ſowohl im Herzogthum Wuͤrten⸗ 
berg, als auch im übrigen Deutſchland⸗ 
wild wachſen. 8. Stuttgard 1786. 
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Karl von Krapf ausfuͤhrliche Beſchrei— 
bung der in Unteroͤſterreich wild wachſende 
Schwaͤmme. 4. Wien 1782. 

Halle deutſche Giftpflanzen 8. Berlin 

1784. 

Doch ich gehe zu dem Verzeichniße der 
Giftpflanzen über, nachdem ich nur zuvor ers 
innert habe, daß ich weder Ranunculus noch 
Ruphorbia noch Agaricus anfuͤhre, weil ich 
alle Arten derſelben, wo nicht fuͤr ſehr giftig, 
doch fuͤr verdaͤchtig halte, und daß ich die 

gefährlich! ſten Giftpflanzen unterſtrichen habe. 
Auch iſt der Wohnott, Bluͤhezeit und Dauer 
hinzugefuͤgt, ſo wie eine Abbildung citirt. 
Bey denſelben bedeutet B. Herbarium Black- 
wellianum. Edit. Trewii. Z. Zorn, Jeones 
plantar. medicinalium. O. Oederi Flora 

danica. S. Schkuhr. botaniſches Handbuch. 

| Verzeichniß deutſcher Giftpflanzen. 

Cratiola Hfcinalis. Gottesgnaden Kraut 
B. 411. Z. 440. | 

Feuchte Wieſen. Jul. Aug. Weiße Lar ven⸗ 
blumen. Ausdauernd. 

J3 
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Tolium temulentum. Lolch, taumel Lolch. 
Unter der Gerſte. Jul. Jaͤhrig. Ein Graß. 

Datura Stramonium. Stechapfel. B. 313. 
Z. 288. 

Ufer der Fluͤße, S Hutehene Jul. Aug. 
weiße Trichterfoͤemige Blumen. Zaͤhrig. 

Hyofcramıs niger. Bilſen Kraut B. 5 50. Z. 84. 
An Wegen. Jul. Weiße mit ſchwarzen 

Adern durchzogene trichterförmige Blumen. 
Zweyjahrig. 

Atropa Belladonna. Böſe Ft au. B. 5 64 Z. 21. 
Waldungen. Jul. Aug. dunkle rötliche 
glockenfoͤrmige Blumen. Aus dauernd 

Solanum nigrum. Schwarzer Nachtſchatten 
Z. 44. Schutthaufen, Wege, an Garten‘ 
u. ſ. w. Sommer. Weiße fe 
men. Jaͤhrig. ä 

Solanum dulcamara. Bitterſüß B. 34. zZ 22 2 

Feuchte Dexter, Zaͤune, Jun. Jul. Blaue 
radfoͤrmige Blumen. Strauch. 

Chenopòdium Rybridum. Unächter Gaͤnſefuß. 

Schutthaufen. Sommer. 9 ar 
Jahrig⸗ 

7 I 
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Conium maculatum. Schierling B. 45 1. Z. 
48. in und um Doͤrfern, Jul. weiße Ep 
denblumen. Zweyjaͤhrig. 

Sium lätitolium. Breitblaͤttriger Waſſermerck 
O. 246, Graben. Jul. Aug. Dolde. Aus⸗ 
dauernd. 

Aethufa Oynapıum Gleiße B. 5 17. 
Garten, Schutthaufen. Dolde. Jaͤhrig. 

Chaerophylium temulentum. Taumel-Kaͤl— 
ber.» Kropf, Zäune, Heken. Aus. Dolde. 
Aus dauernd. 

‚Chaerophylium re Wil 995 Kaͤlberkropf 
Scbkuhr 73. Wieſen, May. Dolde. Aus⸗ 
dauernd. 

Chaerophyllum bulbofum. Knolliger Kaͤlber⸗ 

Kropf Z. 409. Zaͤune, Jun. Jul. Dolde. 
Zweyjahrig. 

Cicuta viroſa. Wuͤterig B. 1 2. 466. 
Graͤben Jul. Dolde. Aus dauernd. 

Apium paluſtre. Sumpf Eppich Z. 464. 
Bache. Jun. Jul. Dolde. Ausdauernd. 

Droferalonigifolia. Langer Sonnenthau. Suͤm⸗ 
pfe, Jul. Aug. Jahrig. 

J4 
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Drofera longifolia. Runder Sonnenthau. B. 
432. Z 470. wie die vorige. 

Leucojum vernum. Fruͤhlings Levcoje Schk. 
89. Waldungen, Gehege, Maͤrz. April. 

Weiße Glockenfoͤrmige Blumen. Zwiebel⸗ 
gewaͤchs. 

Convallaria majalis. Mayblume. B. 70. 2. 
94. Gehege, Walder, May Klockenfoͤrmige 
weiße Blume. Ausdauernd. | 

Hyacinthus comofus. zopfiger Hyacinth. Yes 
ker, Rand der Wälder. Jul. Zwiebelge⸗ 
waͤchs. 

Hyacinthus botryaides. Trauben Hyacinth. 
Aeker, Grasgaͤrten. April, May. Zwie⸗ 
belgewaͤchs. 

Scilla amoena. Schoͤner Sternhyacinth Schk, 

94. Grasgaͤrten, May. Zwiebelgewaͤchs. 

Colchicum autumnale. Zeitloſe B 5 66. Z. 133. 
Wiefen, Aug. Zwiebelgewaͤchs. 

Daphne mezereum. Seidelbaſt. B. 5 82. Z. 3. 
Walder, März. Strauch. 

Polygonum Hydropiper. Waſſerpfeffer B. 119. 
feuchte Oerter, Aug. Jaͤhrig. 75 
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Ledum paluftre, Porſch. 
Suͤmpfe, Juny, Jul. Strauch. 

Sedum acre, Mauerpfeffer B. 232. 
Mauern, Sandfelder, Jun Ausdauernd. 

Afarum europasum Haſelwurz Z. 74. 
Walder, April, May. Aus dauernd. 

Chelidonium majus. Schoͤlkraut B. 91. Z. 22. 

Zäune, Hecken, May. Aus dauernd. 

Aconitum Lyeoctonum. Habe 1 
B 863. 

Waͤlder, May, Jun. Aus dauernd. 

Aconitum Cammarum. Hellblauer Sturm⸗ 
hut B. 561. * 

Waͤlder, Jul Aug. Ausdauernd. 

Aconitum Napellus. Eiſenhuͤtlein Z. 49. 
Waͤlder, Jul. Aug Ausdauernd. 

Aconitum Authora Giftheil B. 562. 2 434 
Gebuͤrge, Jul. Ausdauernd. 

Clematis Vitalba. Waldrebe. 
Zaͤune, Jul. Aug, Aus dauernd. 

Clematis recta. Brennkraut Z 441. 
Waͤlder, Juny. Ausdauernd. 

Q 
38 
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Caltha paluftris. Dotterblume. 
Suͤmpfe, May. Ausdauernd. 

1 Kleine eg 76. 
Huͤgel, April. Ausdauernd. 

Anemone pratenſis. Schwaͤrzliche Kuͤchenſchelle 

Z. 439. 
Rand der Waͤlder. May. Aussagen 

Digitalis purpurea. Rother Singetbnt, 
146. Z. 2620 

Waldungen, Jul. Aug. Zweyährig. 

Digitalis ambigua. Zweifelhafter Bingeiit 
Gehege. Jun. Jul. Ausdauernd. 

Pedicularis paluftris, Sumpf- Näuſckraltt 
Suͤmpfe, May. Jaͤhrig. at 

Lactuca Scariola. Wilder Salat. 

Schutthaufen, Wege, Berge, Jul. ai 

Lactuca viroſa. Giftiger Salat Z. 285. 
Suͤmpfe, Jul. Aug. Jaͤhrig. 

Arnica montana. Wohlverleih B. 595 2 e 
Walder, Jun. Aus danernd. 

Impatiens noli tangere. Springkraut 0. 588. 
Feucht ſchattigte Oerter. Jul. Jaͤhrig. 
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Ariſtolochia clematitis. Oſterluzey B. 255. 
Heken, Jul. Ausdauernd. | 

Arum maculatum. Aron. B. 228. Z. 75. 
Gehege, May Ausdauernd. 

Calla paluſtris. Sumpf Calla O. 422. 
Suͤmpfe, Jul. Ausdauernd. EN 

1 815 alba. Schwark Zaunruͤbe B. 533. 
Z. 417. 

hecken. Jun. Ausdauernd. ie 

Bryonia dioica. Rothe Zaunruͤbe, B. 37. 

Taxus baccata. Eibenbaum B. 572. 
Walder, Marz, Baum. 

Mercurialis perenis. Beſtaͤndiges Bingel. 

Walder, Felſen. May. Aus dauernd. 

n 

Anweiſung kan! 5 Gewächse zu 
ſammeln und zu beſtimmen. 

Einleitung. 

In den bisherigen Jahrgaͤngen dieſes Ta⸗ 
ſchenbuches habe ich wenig von der Samm⸗ 

lung und Beſtimmung derjenigen Gewaͤchſe, 
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welche in der 24ſten Linneiſchen Claſſe ent⸗ 
halten ſind, erwehnet. Die Urſachen davon 
find mancherley, und es wird hinreichend 

ſeyn, nur einige anzufuͤhren. 

1. Cs ſcheint das Studium der Cryp⸗ 
togamiſten ſchwerer zu ſeyn, als das Stu— 
dium der uͤbrigen Pflanzen, und es iſt wohl 
nicht rathſam bey Erlernung einer Wiſſen⸗ 

ſchaft gerade bey dem 16 Stuͤcke 
anzufangen. 

2. Die Erppiogamiſcheft Gewaͤchſe ſchel⸗ 
nien weniger ſchoͤn und anzüglich zu ſeyn. 

3, Haben ſie vielleicht nicht den großen 
Nutzen fuͤr das menſchliche Geschlecht, als 
die übrigen Gewaͤchſe. 

So ohngefehr wird jeder Anfaͤnger der 
Botanick ſprechen, denn es iſt die Sprache 
derjenigen, welche dieſe Geſchoͤpfe nicht ken⸗ 
nen. Aber ich habe hier eben deswegen im 
zweifelhaften Ton geredet, weil ich eines 
andern uͤberzeugt bin, weil ich das Studium 
der Cryptogamie fuͤr leicht faßlich erkenne, 
und fuͤr uͤberaus angenehm und nuͤzlich halte. 
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Meine Leſer werden die bisherigen Fahr: 
gaͤnge dieſes Taſchenbuches nicht blos gele⸗ 
ſen haben, ſondern ſie werden auch dadurch 
mit der Botanik naher bekannt geworden 
ſeyn, und ihre Kenntniſſe in dieſer Wiſſen⸗ 
ſchaft vermehrt haben. Ihre Wisbegierde 

hat ſich durch ſolche Fortſchritte vergroffert, 
und mehrere von ihnen hegen den Wunſch, 
auch etwas naher mit den eryptogamiſchen 
Gewaͤchſen bekannt zu werden. Ihr Wunſch 
iſt gerecht, denn gegenwaͤrtig iſt die Kennt— 
niß diefer Geſchoͤpfe auf einen weit hoͤhern 
Grade geſtiegen, als zu den Zeiten des Herrn 
von Linne, und eben deswegen ein noth— 
wendiges Bedürfniß des Botaniſten gewor⸗ 
den. Mit Vergnügen entwerfe ich daher 
dieſen Aufſatz, in der Hoffnung daß er hin—⸗ 

reichend ſey, meine Leſer etwas naͤher in das 
Heiligthum der Eryptogamie einzuführen, 
denn ganz vollſtaͤndig konnte ich dieſen Ent 
wurf nicht liefern, er wuͤrde zu lang fuͤr 
dies Buch geworden, und den Begriffen der 
erſten Anfaͤnget zu wieder geweſen ſeyn. Ich 
behalte mir ſolches bis zu einer andern Ge— 
legenhelt vor, um fo mehe, wenn dieſer 
Aufſatz den Beyfall der Kenner erhalten follte, 

7 
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Allgemeine Betrachtung der Cryptoga⸗ | 
| mischen Gewaͤchſe. 

Herr von Linne gab feiner 24ſten Claſſe 
die Ueberſchrift Cryptogamia, weil darin Ges 
waͤchſe abgehandelt werden, an denen man 
zu feiner Zeit keine deutliche Frucktiftcations⸗ 
theile erkannte, und von denen man alſo 

mit Recht ſagen konnte, daß fie ihre Begaͤt— 
tung heimlich vollbraͤchten. In den ietzigen 
Zeiten iſt man viel weiter vorgeruͤckt, in— 
dem man die Befruchtungstheile mehrerer 
Familien dieſer Claſſe deutlich kennen gelernt 
hat. Gleichwohl geſchiehet dieſes nur mit 
geuͤbten und bewafneten Augen, und in die— 
ſer Ruͤckſicht iſt jene Ueberſchrift noch immer 
beyzubehalten. 

Die Anzahl der Cryptogamiſchen Ge— 
waͤchſe welche unſere Vorfahren kannten 
war unendlich gering. Einige wenige Erd— 

mooſe, Baummooſe, und Schwaͤmme iſt 
alles was in ihren Schriften aufgezeichnet 
iſt. Im vorigen Jahrhunderte lebte ohne 
Zweifel einer der groͤſten Cryptogamen Ken— 
ner, nemlich der Profeſſor in Oxford Jo⸗ 
hann Jacob Dillen deſſen vortrefliches 
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Werk Miltoria muſcorum für die Botanik 
ewig ſchaͤzbar bleiben wird. Es ſind in die— 
ſem Werke 600 Arten aͤußerſt kenntlich ab» 
gebildet Dieſe Anzahl iſt in unſern Zeiten 

noch ſehr vergroͤßert worden, und man kann 
die Anzahl der beſchriebenen Cryptogamiſten 
gewiß auf Tauſend annehmen, die noch 
taglich vermehrt werden. Sollte wohl ders 
jenige den Nahmen eines Botaniſten mit 
Recht fuͤhren, der von ſo vielen Gewaͤchſen 
gar keine kennet? “) 

Die gedachte große Anzahl dieſer Ge— 
waͤchſe hat es nothwendig gemacht, fie in 
mehrere Familien zu bringen, dadurch ent— 

ſtehen folgende Abtheilungen. 1. Filices 
Farnkräuter. 2. Muſci Mooſe, 3. Algae Af⸗ 

*) Umſtaͤndliche Nachrichten von den Cryptogami⸗ 

ſchen Gewaͤchſen findet man im erſten und 

sten Bande des 1gten Theils von des Ritters 
Carl von Linne Pſftanzenſyſtem nach Anlei— 

tung des hollaͤndiſchen Houttunniſchen Wer— 
ö kes uͤberſetzt, und mit einer ausführlichen Er— 

klaͤrung ausgefertiget vom Herrn Doctor Pan⸗ 

zer in Nürnberg, bey Raspe. 1787. 
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termooſe, 4. Fung! Schwaͤmme. Ich will 
dieſe natuͤrlichen Familien nach einander 
durchgehen. 

Beſondere Betrachtung der Erpptoga 
miſchen Gewaͤchſe. 

1. Filices Farnkraͤuter. 

a. Definition der Farnkraͤuter. 

Von den alten Botaniſten erhielt dieſe 
Familie den Namen plantae capillares (Haar⸗ 
pflanzeu) davon zeugen noch die in Apothe— 
ken bekannte ſo genannte fuͤnf Haarpflanzen, 
welches Hb. capillorum veneris, Ceterach, 

Rutae murariae Trichomanes, und Scolopen- 
drii ausmachen. Man nannte fie auch Ruͤ⸗ 
ckenkraͤuter (plantae dorſiſere) weil ſie den 
Saamen auf den Blättern tragen. Gegen— 
waͤrtig ſucht man fie dadurch zu characteriſi⸗ 
ren daß man ſie fuͤr Gewaͤchſe haͤlt, die 
nur Wurzel und Blätter aber keinen Stamm 
baben, welches aber ebenfalls ihre De— 
finition nicht erſchoͤpft. Ich laſſe es dahin 
geſtellt ſeyn und betrachte ſie naͤher. 
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b, Fructification der Farnkraͤuter. 

Dieſe Familie gehoͤrt, in Abſicht ihrer 
Frucktificationstheile, gegenwaͤrtig noch uns 
ter die unerkannteſten. Es iſt hier gar nicht 
der Ort dasjenige weitlaͤuftig anzufuͤhren, 
was die Botaniſten von den erſten Zeiten 
an, uͤber dieſelbe geſchrieben haben, es wird 
genug ſeyn nur folgendes in Erinnerung zu 
bringen. Mathiolus, Cordus und noch 
einige andere Botaniſten des 16ten Jahr⸗ 
hunderts haben ſchon durch den Staub der 
auf der untern Seite der Farnkraͤuter be— 
findlich, verſchiedene Arten fortgepflanzt, und 
dadurch unlaͤugbar bewieſen, daß dieſes der 
Saame ſey. Aber dem ohngeachtet behaup⸗ 

teten viele damals und nachher lebende Bo— 
taniſten daß die Farpkraͤuter weder Blumen 
uoch Saamen haͤtten, ſondern ſich nur durch 
die Wurzel fortpflanzten. In dem ietzigen 
Jahrhunderte haben viele Botaniſten ſich mit 
der Unterſuchung dieſer Gewaͤchſe in Abſicht 
auf ihre Bluͤthen und Frucktificationstheile 
abgegeben. Beſonders haben Michaeli, 
Linne, Haller, Schmiedel, Hedwig 
a. m. die Farnkraͤuter unterſucht, 51 0 

K 
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wohl kennet man ihre Geſchlechtstheile noch 
nicht mit voͤlliger Gewißheit; ſondern man 
hat nur das Daſeyn. des Saamens dadurch, 
daß man ihn ausſaͤete und junge Pflanzen 
derſelben Art erhielt, auſſer allen Zweifel 
geſetzt. Dieſer Saame iſt in denjenigen 
Theilen enthalten, die entweder als Linien, 
oder Puncte bey verſchiedenen Arten auf 

der Ruͤckſeite der Blatter befindlich find. 
Denn die gedachten Puncte ſind die ſpreu— 
artigen Saamencapſeln, die oft mit einem 
merklichem Geraͤuſche aufſpringen, und den 
Saamen in Geſtalt eines feinen Pulvers 
ſehr weit umher ſtreuen. So iſt alſo das 
Geſchlecht der Farnkraͤuter noch ein Probs 
lem, und den ietzlebenden oder den nachkom— 
menden Botaniſten uͤberlaſſen, dieſe große 
Entdeckung zu machen. Unſer Jahrhundert 
hat in dieſer Ruͤckſicht ſchon manches gelei⸗ 
ſtet, ſollte es nicht moͤglich ſeyn, daß es 
auch hierin die Bahn die ſchon ſo ziemlich 
eben gemacht iſt, vollends brechen koͤnnte. 
Wir wollen es erwarten, und unſere Leſer 
zu einer fo wichtigen Entdeckung ermuntern. 

A - . 
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c. Regel beim Sammeln und Einle— 
gen derſelben. 

Die Art und Weiſe die Farnkraͤuter zu 
ſammeln und einzulegen, hat alles mit den 
übrigen Gewaͤchſen gemein. Sie find wahr 
rend dem Sommer in ihren vollkommenſten 

Zuftande, fie erfordern beim Einlegen wenig 
Mühe, und find von allen Pflanzen am Ber 
ſten zu trocknen, da fie ſehr wenig Saft 
enthalten, und in dieſer Ruͤckſicht iſt eine 
vollſtaͤndige Sammlung derfelben eine wahre 
Zierde des Herbariums. Zu dieſer Voll⸗ 
ſtaͤndigkeit gehoͤrt aber eine doppelte Anzahl, 
jeder Species, nemlich ein fuͤngeres und 
ein aͤlteres Exemplar, denn ganz anders iſt 
das Anſehen eines Polypodii wenn es noch 
jung iſt, und keine Saamen angeſetzt hat, 
als im reifen Alter wenn es mit Krucktifis 
cationen hinlaͤnglich verſehen iſt, und es 
ſind mir Faͤlle bekannt wo wuͤrklich dieſe 
Individua fuͤr zweyerley Species gehalten 
wurden. An dem Polypodio Thelipteris 
und fragili find die gedachten Abweichungen 
am aller ſichtbahrſten. Bey einigen Ger 

waͤchſen dieſer Familie z. B. Equiſetum ar- 
K 2 0 
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venſe und eburneum Schreb. Oſmunda bega⸗ 
lis, Spicanth, und Strutiopteris tritt der Fall 
ein, daß die Frucktificationsſtengel zu einer 
andern Zeit erſcheinen, als die Wedel. 
Von dieſen muͤſſen denn nothwendigerweiſe 
beide Stuͤcke geſammelt werden, wenn das 
Exemplar vollſtaͤndig ſeyn ſoll. 

d. Eintheilung. 

Die Eintheilung der Farnkraͤuter beru— 
het auf den Sitz der Frucktiſicationstheile, 
und hierinn ergibt ſich eine dreyfache Ver— 
ſchiedenheit. | 

1. Fructificationes ſpicatae da die Frucht 
theile an eigenen Aehren ſitzen, nemlich Equis 

ſetum, Lycopodium, Ophiogloſſum und Of 

munda. 

2. Fructificationes frondoſae in pagina 

inferiore; da die Fruchttheile auf der untern 
Seite des Blattes (Wedels) ſitzen, z. B. 
Acroftichum, Pteris, Aſplenium und Poly- 

podium. 

3. Fructificationes Rhizofpermae, went 

die Fruchttheile an der Wurzel ſitzen, wie 
bei Pilularia, Marſilea, Iſoetes. 
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Die Kennzeichen der Gattungen beruhen 
auf dem Sitze und der Figur der Fruck— 
tificationstheile. Da dieſe mit bloßen Augen 
deutlich zu ſehen, und hinlänglich zu unter⸗ 
ſcheiden find; ſo kann man bey denſelben 
die Vergroͤßerungsglaͤſer ganz entbehren, und 

der Anfänger wird ohne fie im Stande ſeyn, 
fie beſtimmen zu koͤnnen. 

Die Kunſtſprache hat bei denſelben nichts 
beſonders, ſondern kommt ganz mit den 
übrigen Pflanzen uͤberein, nur das einzige iſt 
zu bemerken, daß das Blatt zugleich mit 
dem Stengel, der Wedel (frons) genannt 
wird, und daß die Geſtalt und Einkerbungen 
dieſer Wedel meiſtens die weſendlichſten Uns 
terſcheidungszeichen der Arten ausmachen. 
Die einzige Gattung Lycopodium und die 

Abtheilung Rhizofpermae machen hievon eine 
Ausnahme, bei welchen die Terminologie 
den übrigen Pflanzen gleich iſt. 

e. Gebrauch. 
9 * 

Dieſer iſt nicht ganz unerheblich, meh—⸗ 
rere find in der Medicin anwendbar. Z. B. 
Equiſetum arvenſe, Ophiogloſſum vulgatum, 

K 3 
* 
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Oſmunda Lunaria, Afplenium Scolopendrium, 

Ruta _ muraria, Trichomanes, Ceterach, 

Adianthum Capillus ‚veneris, Polypodium Fi- 
lix m. Polypod. vulgare Lycopodium clava- 

tum, oder fie dienen zum phyſikaliſchen und 
oͤkonomiſchen Gebrauch, als Equiſetum ar- 

venſe, hiemale, Pteris aquilina, Lycopo- 

dium clavatum. Hieraus erhellet, daß dieſe 

Gewaͤchſe allerdings nuͤtzlich ſind, und daß 
daher ihr Studium keinesweges verabſaͤumt 
werden duͤrfe. 

2. Muſci, Mooſe. 

a. Definition derſelben. 

Die alten Botaniſten begriffen unter dem 
Namen Mooſe ſehr vielerley eryptogamiſche 
Gewaͤchſe, ſie rechneten dahin nicht nur die 
wahre Mooſe, ſondern auch Lebermooſe und 

Algen, wie ſolches ihre Eintheilungen in 
Baummooſe, Erdmoofe, Corallenartige Moos 
fe, Ledermooſe u. ſ. w. zeigen. Nach den 
gegenwaͤrtigen botaniſchen Grundſaͤtzen theilt 
man die eigentlichen Mooſe in 2 Familien, 
davon enthalt die erſte, Laubmooſe (mufei 
frondoſi). Man begreift unter dieſen Namen 

. 
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die im gemeinen Leben gewoͤhnlich ſogenann⸗ 
ten Mooſe, welche in Anſehung der Sub— 
ſtanz ihrer Blaͤtter mit den uͤbrigen Gewaͤch⸗ 
fen uͤbereinkommen. Die ate Familie enthaͤlt 
die Lebermooſe Cmufei hepatici), dieſe haben 
einen andern Bau wie die vorigen, fie wach— 
ſen gewöhnlich mit ihrer ganzen Flache aus⸗ 
gebreitet, und beſtehen nur aus einem ein⸗ 

zigen Stuͤcke, welches man kein eigentliches 
Blatt nennen kann. Die Subſtanz iſt zäher 
15 ſaftiger. 

Nach der Hedwigiſchen Beſtimmung ſind 
die Laubmooſe ſolche Gewaͤchſe, die mit 
inem Kappenfoͤrmigen den Griffel umgeben; 

den Blumenblatte, das an der Baſis ſich 
oͤfnet, und ſich ſamt der mit einem beſondern 
Deckel begabten Samenkapſel empor 2 
verſehen. 1 

Die Lebermooſe ſind mit einem kap⸗ 
penfoͤrmigen Blumenblatte verſehen, welches 
den Griffel umgiebt, und ſich auf der Spitze 
oͤfnet, worauf eine vierklappige Saamen⸗ 
kapſel folgt. 

K 4 8 
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b. Fruffification der Mooſe. 

Dieſe war nicht nur den aͤlteſten Bota— 
niſten volltz unbekannt, ſondern auch zu Zins 
nes Zeiten wuſte man noch fo wenig gewiſ— 

ſes von dem Geſchlechte derſelben, daß man 
die mannlichen Bluͤthen für Weibliche, und 

die Weiblichen fuͤr Maͤnnliche hielt. In 
unſern Zeiten iſt aber die Frucktification der 
Mooſe deutlich aus einander geſetzt. Es iſt 
hier nicht der Ort, alle die Entdeckungen, 
welche die verehrungswuͤrdigſten Maͤnner 
nach und nach in dieſer Ruͤckſicht gemacht 
haben, zu verfolgen, vielmehr wende ich 
mich gleich zu den entſcheidenden Beobach— 
tungen des Herrn Prof. Hedwigs. Sie 
find in deſſen vortreflichem von der Rußiſchen, 
Akademie der Wiſſenſchaften gekroͤnten Werke 
Nova Theoria muſcorum frondoſorum enthal- 

ten, und in dem eben ſo wichtigem Werke 
Hiftoria muſcorum frondoſorum weiter aus⸗ 

geführt. Nach dieſen voͤllig entſcheidenden 
Beobachtungen beſitzen die Mooſe eben ſo wie 
die übrigen Gewaͤchſe mannliche und weib— 
liche Geſchlechtstheile, nur ſind ſie ungemein 
klein, und nur durch Huͤlfe guter Vergroͤſſe⸗ 
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rungsglaͤſer wahrzunehmen, und eben dies 
mag die Urſache ſeyn, warum man ſeit ſo 
langen Reihen von Jahren nicht in das Ge— 
heimniß der Cryptogamie eindringen konnte. 
Wenn die uͤbrigen Gewaͤchſe meiſtens Zwit— 
terbluͤthen tragen, ſo iſt dieſes bey den Moos 
ſen nicht der Fall, vielmehr befinden ſich 
hier beftändig ganz oder halb getrennte Ges 
ſchlechter. Die maͤnnlichen Geſchlechtstheile 
befinden ſich an denjenigen Pflanzen am ge— 
woͤhnlichſten, welche mit Roͤschen verſehen 
find. Man kann dieſe bey dem Polytricha 
eommuni welches in den Apotheken unter 
dem Namen Hb. Adianthi aurei bekannt iſt, 

am beſten erkennen. Wo dieſes Moos auß 
unfruchtbaren Heiden haufig wächſt, wird 
nan nicht allein hoͤhere Exemplare die mit 
Kapſeln verſehen, und die eigentlich nur in 
Apotheken gebraͤuchlich ſind, gewahr werden, 
ſondern neben dieſen werden auch niedrigere 
Pflaͤnzchen anzutreffen ſeyn, die anſtatt der 
lang geftielten Capſel eine kleine Schuͤſſel, 
oder einen Becher aͤhnlichen Koͤrper an ihrer 
Spitze tragen. Erſteres ſind die Weiblichen, 
letzteres die maͤnnlichen Pflanzen. In die— 
ſen letztern . nemlich, befinden ſich 

er v5 | 



4* 

A ERS 

die Staubgefaͤße in Geſtalt kleiner Cylinder, 
deren Anzahl ſich auf 12 ſelten mehr oder 
weniger erſtreckt Die weiblichen Pflanzen 
enthalten in ihren Kapſeln bereits den Saa— 
men in Geſtalt eines feinen Staubes. Die 
weiblichen Frucktificationstheile muͤſſen ſchon 

fruͤher aufgeſucht werden, ehe die Capſeln 
erſcheinen. Sie befinden ſich alsdann zwi⸗ 

ſchen den Blaͤttern, oder an der Spitze der 
Mooſe in Geſtalt kleiner hohler Cylinder 
die ſich an der Spitze oͤfnen, und durch dieſe 
Oefnung den männlichen Bluͤthenſtaub auf⸗ 
nehmen. Nach geſchehener Befruchtung 
wächſt die weibliche Bluͤthe zu einer Capfel 
heran, die den Stoff zu kuͤnftigen Genera— 
tionen enthält, und ausſtreuet. 

c. Regeln beym Sammeln und Einle— 
gen der Mooſe. | 

Das Aufſuchen der Mooſe weicht in 
mehrern Stuͤcken von dem Aufſuchen der 
uͤbrigen Gewaͤchſe ab; ihre Bluͤhezeit iſt 
verſchieden, und das Einlegen ſelbſt erfor— 

dert einige Handgriffe, welche ich ietzt zu 
betrachten habe. 
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Wenn man Mooſe zum Einlegen fans 
meln will, muß man nicht ſo wohl ihre Bluͤ— 

hezeit beobachten; ſondern auf den Zuſtand 
Ruͤckſicht nehmen, da fie ſchon mit Saamen— 

capſeln verſehen ſind, weil hiernach nicht 

nur die Gattungskennzeichen derſelben be— 
ſtimmt find, ſondern weil fie ſich auch durch 

dieſelben am beſten auszeichnen Man wählt 
alſo hiezu vornehmlich den Ausgang des 
Winters, wann die Mooſe durch den auf 

gethaueten Schnee eine DT a 

Feuchtigkeit genoſſen haben, und eben das 
durch am freudigſten herangewachſen find. 

Man unternehme es nicht die Mooſe gleich, 
an Ort und Stelle einzulegen, die Witterung 

erlaubt das eben nicht, und die Kapſeln 
werden zuſammengedruͤckt, ehe man etwas 
davon unterſucht hat. Es wird genug ſeyn, 
wenn man eine Schachtel damit anfuͤllt, 
und fie auf dieſe Art nach Haufe bringt. 
Will man fie nun unterſuchen, fo iſt es nos 
thig fie etwas anzufeuchten, damit ſie wie⸗ 
der friſch, und ſo nach zu den genaueſten 
Unterſuchungen geſchickt werden. Die Ans 
feuchtung kann man noch mit Nutzen anwen⸗ 
den, wenn ſie auch mehrere Tage alt und 
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ganz troken geworden find. Das Einlegen 
ſelbſt hat keine Schwierigkeit, da ſie wenig 
Saft enthalten, mithin leicht troken werden. 
Man bemuͤhe ſich von den ganz getrennten Roos 
ſen beide Geſchlechter zu erhalten, und ſon— 
dere ſie ſorgfaͤltig von der anhaͤngenden Erde 
einzeln ab, ſo mird man endlich mit dieſen 

artigen Geſchoͤpfen naͤher bekannt werden. 

Zum Aufbewahren der Mooſe waͤhle 
man weiß Papier, und Quactformat; die 
hoͤchſten Arten als Polytrichum commune 

Hypnum criſpum et cetr. werden dieſe Groͤſſe 

wohl nicht uͤberſteigen, und es gibt im Ges 
gentheil eine große Anzahl Mooſe, die in 
einem Folioband kaum fichtbar ſeyn würden, 
Freilich wird dann das Format anders aus— 
fallen als dasjenige, welches die uͤbrige 
Sammlung ausmacht; aber ich finde es gar 
nicht Unrecht die Mooſe ganz fuͤr ſich zu 
ordnen, und eine von den uͤbrigen Gewaͤch— 
fen getrennte Sammlung davon zu machen, 
weil ſie in eben ſo ſehr von den andern 
Pflanzen ſelbſt verſchieden ſind, und ihre 
Kenntniß gleichſam ein eigenes Studium 

ausmacht. Dies ſcheint mir das weſentlichſte 
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bei der Sammlung und Aufbewahrung der 
Mooſearten zu ſeyn. 

. Eintheilung. 

Die Eintheilung der Laubmooſe beruhet 

auf die Beſchaffenheit des Periftomaris. 

1. Periſtomate nullo, wenn gar keines 
da iſt. Hieher gehoͤrt nur die einzige Gat— 
tung Phaſcum. 

27 Periftomate nudo mit einem nakten 
Periſtom. Sphagnum, Hedwigia, Gymnoß 
tomum. 

. Periftomate figurato, ordine fimplici, 

mit idem figurirten Periſtom in einfacher 
Reihe. Splachnum, Polytrichum, cetr. 

4. Periſtomate figurato, ordine duplici, 

mit einem figurirten Periſtom in doppelter 
Reihe. Mnium, Bryum, Hypnum. cetr. 

Die Lebermooſe haben keine Abtheilnn— 
gen da von ihnen nur folgende drey Gattun— 
gen bekannt ſind, Jungermannia, Targionia, 
‚Marchantia, " 
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e. Die Kunſtſprache. 

Dieſe weicht von der Terminologie der 
uͤbrigen Gewaͤchſe ſehr ab, das weſendlichſte 
derſelben beſtehet in folgenden. 

1. Die Wurzel kommt bey der Beſtim— 
mung der Mooſe nicht in Betracht, fie iſt 

allemal einfach, und wird mit dem Stiele 
zugleich unter dem Namen (Surculus) an⸗ 
geführt. 

2. Das ganze mit dem durchlaufenden 
Stiele verbundene Blatt wird wie bey den 
Farnkraͤutern Wedel (Frogs) genannt. 

3 Sehr viele Mooſe haben einen ge— 
fiederten Frondem, der dann, wie bey den 
übrigen Gewachſen, aus Blaͤtchen e 
beſtehet. 

4 Die Aeſte behalten den end 
Namen Rami. 

5. Die Bluͤthendecke heiſt bei den Moo— 
fen Hülle (Perichaetium), und iſt bey den 
mannlichen Bluͤthen am leichteſten zu erken— 
nen z. B. bey Polytrichum, wo ſie einen 
Stern bildet. 
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6. Die Blume iſt bisher nur an weib⸗ 
lichen Bluͤthen wahrgenommen, und iſt ders 
jenige Theil den man am deutlichſten noch an 
der Capſel antrift, die von derſelben bedeckt 
wird, fie hat hier den Namen Haube (Ca- 
lyptra, umgiebt ſowobl die Geſchlechtstheile, 

als auch nachher die Saamencapſel. 

J. Der Stiel welcher bei den weiblichen 
Bluͤthen die Capſel unterſtuͤtzt, wird Frucht⸗ 
ſtiel (Seta) genannt. 

8. Das Saamenbehaͤltniß heiſt wie bei 
mehren Gewaͤchſen, Capſel (Capfula). Es 
iſt ſehr zuſammen geſetzt, und beſtehet haupt— 
ſaͤchlich aus der Buͤchſe (Theca) als dem 

wahren Saamenbehaͤltniß. Dieſe Theca 
wird durch den Deckel (Operculum) geſchloſ— 

ſen. Zwiſchen dieſem Deckel und der Buͤchſe 
befindet ſich der ſogenannte Ring (Annulus \, 
An der Buͤchſe laͤſt ſich ferner das Saul 
chen (Columna) wahrnehmen, wenn ſich der 

Deckel davon getrennt hat. Es iſt ein wahr 
rer Fortſatz des Fruchtſtiels, der gerade 
durch die Buͤchſe geht. Endlich wird die 
obere Oefnung der Saamenkapſel, der Mund 
(Periftema) genannt, und iſt allemal genag 

\ 
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zu betrachten, da die Eintheifungen der 
mi bauptfächlich darauf beruhen. 

F. Gebrauch. 

Der Nutzen der Mooſe iſt mehr im all— 
gemeinen, als beſonders anzugeben. Sie 
bedecken die uͤbrigen Pflanzen und Saamen 
im Winter, und beſchuͤtzen fie für Froſt. 
Sie ergoͤtzen das Auge durch ihr eigenes 
Gruͤn, und den mannigfaltigen Bau. Sie 
geben dem Botaniſten Stoff zum unterſuchen, 
wenn ihm die übrigen Gewächſe mangeln. 
Sie dienen zum einpacken der Pflanzen und 
anderer Sachen, die entweder eine lange 
Feuchtigkeit nothig haben, oder dadurch für 
den Zerbrechen geſichert werden. 

Einzelne Arten find dem Arzneyſchatze 
einverleibet worden, deren Wuͤrkung aber 
nicht beträchtlich zu ſeyn ſcheinen. 

Ich gehe nun zu der dritten Abthei⸗ 
lung der Chyptogamiſten zu den ſogenann⸗ 
ten Aftermooſen über, 
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3. Algae, Aftermooſe. 

a. Definition der Aftermooſe. 

Dieſe Familie kommt mit den vorhin 
erwehnten Lebermooſen meiſtens ſo ſehr uͤber— 
ein, daß Linne ſolche unter eine Familie 
brachte. In der Subſtanz der Blätter laͤſt 
ſich wenig Unterſchied bemerken, nur ſcheinen 
die Aftermooſe ſich von den Lebermooſen 
durch den Habitum, und der mehr ſaftigen. 
Conſiſtenz zu unterſcheiden. Der weſendli⸗ 
che, Unterſchied aber beſtehet in den Fruck— 
tificationstheilen, die nun naͤher betrachtet 
werden ſollen. 

b. Frutification der Aftermooſe. 

Bey den derfihiedenen Gattungen der 
Aftermooſe iſt die Frucktificatien nicht einer⸗ 
ley; bey einigen iſt ſie noch nicht entdeckt 
worden, z. B. bey Byſſus welche man blos 
als Gewaͤchſe kennt, die aus einfachen mwols 
ligen Haaren beſtehen. Bey Anthoceros 
figen die männlichen Geſchlechtstheile ans 
fangs in der Subſtanz der Pflanze verbor— 
gen. Nach und nach zerreißt das Dbers 

L 
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haͤutchen, durch Hervortretung derſelben 
in Geſtalt gruͤnlichter Puncte, worinn die 
maͤnnlichen Geſchlechtsorgane enthalten ſind. 
Neben denſelben wird man eine coniſche Er— 
habenheit gewahr, die am obern Theile eine 

braune Farbe hat, und mit einer feinen 
Spitze verſehen iſt. Die gruͤnlichten Puncte 
oͤfnen ſich zur Zeit der Bluͤthe, werfen einen 
feinen Staub auf die conifche Erhabenheit, 
die nun befruchtet wird, und nach und nach 
in 2 Clappen aufſpringt. Mithin ſind die 
gedachten coniſchen Erhabenheiten, die weib— 
lichen Geſchlechtstheile. Ohngefehr aͤhn— 
liche Bewandniß hat es mit der Gattung 
Blaſia, und Riccia. Bey dieſen ſiehet man 
ebenfalls durch ſtarke Vergroͤſſerungsglaͤſer 
kleine Puncte und Bläschen, die aus der Sub» 
ſtanz der Blätter hervorbrechen, und wahr⸗ 
ſcheinlich die Frucktificationsorgane ausma⸗ 
chen. Bey der ſo großen Gattung Lichen 
ſcheinen die Geſchlechtstheile viel deutlicher 
bemerkbar zu ſeyn, indeſſen ſind ſie unter 
ſich ſelbſt nicht immer gleich, daher vielleicht 
manche eigene Gattungen unter den Liche- 

nen ſtecken möchten. Die Botaniſten find 
darinn noch nicht einig, und ſelbſt bey det 
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Frucktification getheilter Meinung. Einige 
halten die Tuberkeln und Schildchen fuͤr die 
einzigen wahren weiblichen Bluͤthen, und den— 
jenigen Staub, welchen man auf der Dbers 
flaͤche der Flechten als ein unorganiſches 
Pulver gewahret, fuͤr den Bluͤthenſtaub, 
mithin fuͤr maͤnnliche Zeugungstheile. Nach 
anderer Meinung ſind dieſes beides Theile, 
wodurch ſich die Flechten fortpflanzen; in 

den Tuberkeln und Schildchen befinde ſich 
der wahre Flechtenſaame, und die Staub⸗ 
kuͤgelchen waͤren fuͤr ſich fortpflanzende Thei⸗ 
le, wie bei den lebendig gebaͤhrenden Pflan⸗ 
zen, dahingegen ſeyn die männlichen Ger 
ſchlechtstheile in der Suͤbſtanz der Flechten 

verborgen. Wir laſſen dieſe verſchiedene 
Meinungen der Zeit zum aufklären übrig; 
die ſchon ſo manches entdeckt hat, und noch 
ferner entdecken und in helleres Licht ſetzen 
wird. 

€. Regeln beym Sammeln und Einle⸗ 
gen der Aftermooſe. 

Die Methode die Aftermooſe zu ſam⸗ 
meln und einzulegen, hat etwas beſonders, 

L 2 
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weswegen ich es umſtaͤndlicher betrachten 
muß. Verſchiedene Gattungen kommen in 
dieſer Ruͤkſicht mit den Lebermooſen über; 
ein, und koͤnnen mit ihrer ganzen Subſtanz 
geſammelt werden; nur die Flechten weichen 
in einigen Stuͤcken ab. Etliche kommen 
ebenfalls mit den vorigen uͤberein, indem 
ihre Subſtanz nicht nur zuſammenhaͤngend 
iſt; ſondern ſie auch von ihren Wohnplatze 

leicht abgeloͤſet werden koͤnnen. Beſonders 
geht das Letztere ſehr gut von ſtatten wenn 

ſie angefeuchtet werden, ſo wie es denn 
uͤberhaupt Regel iſt, dieſe Arten bey feuchter 
Witterung zu ſammeln, weil ſie dann, eben 
wie die Mooſe, am freudigſten wachſen. 
Zu der Aufbewahrung dieſer Flechten kann 
man ebenfalls Quartformat beſtimmen, und 
ſie alſo zu den Laubmooſen und den uͤbrigen 

Gattungen der Aftermooſe geſellen. Eine 
ganz andere Bewandniß hat es mit den uͤbri— 
gen Flechten, dieſe ſind entweder wegen ihrer 
pulverartigen Beſchaffenheit ganz unzuſam⸗ 
menhaͤngend, oder wegen der feſten Ders 
einigung mit dem Wohnplatze gar nicht im 
Zuſammenhang abzuſondern. Wuͤrde man 
dem ohngeachtet die Abſonderung bewerkſtel⸗ 



| HER 165 
ligen koͤnnen, fo wird doch die Flechte ſehr 

unnatuͤrlich erſcheinen, und gar ſchwer wieder 
zu erkennen ſeyn. Man muß alſo hier wies 
der zu einer andern Aufbewahrungsart ſchrei— 

ten, die auf verſchiedene Weiſe angelegt 
werden kann, und die ich kuͤrzlich mitthei⸗ 
len will. * 

Dieſe Flechten wachſen entweder auf 
bloſſer Erde, oder auf Holz, oder endlich 
am gewoͤhnlichſten auf Steinen. Alle muͤſ⸗ 
fen mit einem Theil ihres Wohnplatzes ges 
ſammelt werden, wenn ſie ein natürliches. 
Anſehen behalten ſollen. Bey den erſten 
beiden Arten geht ſolches ſehr leicht an; 
bei den Steinen muß man mit einem Ham⸗ 
mer und Meißel bequeme Stuͤcke herunter 
ſchlagen, und ſolche ſo einzurichten ſuchen, 
wie ſie zu der Sammlung am bequemſten 

ſind. Mir ſind drey Methoden ſolche Samm⸗ 
lungen zu machen und aufzubewahren, be⸗ 
kannt. | 

1. Man wickelt folche abgeſchlagene 
Stuͤcken Steine oder Erde auf welchen die 
unabloͤsliche Flechte befindlich, in ein Stuͤck— 
chen weiß Papier, ſchreibt den Namen dar⸗ 

72 
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auf, und verwahrt das ganze in Kaͤſtchen. 
Dieſe Sammlung iſt die einfachſte, aber 
auch die unerheblichſte. Man ſiehet gerne 
bey irgend einer Sammlung von Naturpro— 
ducten auch auf aͤußere Schoͤnheit; dieſe 
wird nach der angegebene Methode auf dop⸗ 
pelte Weiſe verunſtaltet; das Papier wird 
durch oͤfteres auf und zudrehen kraus und 

ſchmutzig, ſodann verliehrt durch dieſe Wie: 
derholung die Flechte ſelbſt, und dadurch 

leidet die ganze Sammlung wahren Schaden. 

2. Eine andere Methode dieſe Flechten 
aufzubewahren, iſt, daß man ſie in Zucker⸗ 
glaͤſern ſammelt, dieſe mit weiß Papier 
verbindet, und den Namen darauf ſchreibet. 
Dieſe Sammlung hat das vorzuͤglichſte, daß 

man ſolche ohne weitere Umſtaͤnde und Be⸗ 
ſchaͤdigung betrachten kann, aber ſie hat 

auch ihre Schwierigkeiten; Die Glaͤſer wers 
den leicht von den Steinen zerbrochen, ſie 
ſind fuͤr denjenigen ganz unbrauchbar der 

noch keine bleibende Staͤtte hat, und die 
Exemplare ſelbſt koͤnnen nicht allemal ſchoͤn 
ausfallen, wenn die Oberflaͤche kaum 2 Zoll 

im Durchmeſſer haben darf. 
— 
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Man thut alfo am beften, wenn man 

ſich der zten Methode bedient, und ſtatt 

der Glaͤſer, Schachteln waͤhlt, dieſe oberhalb 
mit Papier bedeckt, und den Namen dar— 
auf ſchreibt. Hiedurch hat man zwar nicht 
den Vortheil, wie bei den Glaͤſern, die 
Flechten ohne ſolche aufzubinden betrachten 
zu koͤnnen, aber es finden auch nicht alle 
jene Unbequemlichkeiten ſtatt, die bey den 
Glaͤſern unvermeidlich ſind. Die Figur der 
Schachteln iſt nicht gleichguͤltig, am beſten 
waͤhlet man runde dazu, wie man ſie hin 
und wieder in Apotheken im Gebrauche hat, 
von mittlerer Groͤße, und nicht zu tief. 
Eine Hoͤhe von hoͤchſtens zwey Zoll wird 
wohl der beſte Maasſtaab ſeyn, denn hier— 
nach kann man die Erden und Steine worauf 
die Flechten ſſtzen, leicht einrichten, worinn 
durch die Uebung immer eine groͤßere Fertig⸗ 
keit erlangt wird. 

Ich merke noch folgendes an. Waͤhlt 
man die Methode ſie in Papier zu wikeln, 
da ſie am wohlfeilſten iſt, und leicht trans— 
portirt werden kann, und hegt etwa dabey den 
Gedanken, fie einſt in Schachteln aufzube⸗ 
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bewahren; ſo denke man ſich eine gewiſſe 
Hoͤhe und Breite derſelben, und richte hier— 
nach die Figur der Exemplare ein, denn dieſe 
Uebereinſtimmung wird einſt der Sammlung 
ein egales Anſehen, und eben dadurch einen 
größern Werth geben, 

Ob übrigens dieſe ſcheinbar unnuͤtzen 
Gewochſe eine ſolche Aufmerkſamkeit verdies 
nen, und die Koſten einer ſolchen Samm— 
lung werth ſind? Wer ſo fraͤgt hat nie von 
den Nutzen der Flechten gehoͤrt, hat nie 
eine Flechte aufmerkſam beobachtet. Man 
verſuche es doch und gehe zu einem Weiden— 
baum, betrachte deſſen Stamm, und beſehe 
an denſelben den praͤchtigen gelben Ueberzug 
des Lichen parietinus der ſchon durch ſeine 
Farbe allein das Auge des Beobachters er— 

goͤtzt, und in zahlreichen Schildern den 
Stoff zu kuͤnftigen Generationen bey fich tragt, 
Neben ihn waͤchſt der Lichen hifpidus mit 

aſchgrauer Farbe, um die des vorigen noch 
mehr zu erhöhen. Seine ſehr fein gefrangs 
ten Blaͤtter haben ein prachtvolles Anſehen, 
welches durch das Aufſitzen des Lichen ro- 

eus der in kugelfoͤrmiger Geſtalt mit praͤch⸗ 
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r Koboltbluͤthiger Farbe glaͤnzet, noch ver⸗ 

ßert wird. Man bemerke daß neben dies 
fen angeführten Flechten noch an eben dies 
ſem Baume ein Lichen hirtus, prunaſtri, ſub- | 

fuſcus, olivaceus, faxatilis und dergleichen, 
zu finden find, die alle ihre Merkwuͤrdigkei— 
ten haben, und einen mebr oder wenigern 

Nutzen beſitzen; man bemerke wie auf dieſe 
Art ein ſolcher Baum zu einem Stammvater 
unzaͤhliger anderer vegetabiliſcher Geſchoͤpfe 
wird, deren eigentlicher Endzwek ihres Das 
ſeyns vielleicht die Nachwelt noch deutlicher 

einſehen wird; ſo bleibt dem gefuͤhlvollen 
Beobachter wohl nichts als angenehmes 
Staunen uͤbrig. 

d. Eintheilung. 
Die Aftermooſe ſind in keine beſondere 
Familien getheilt, da es nur wenige Gat— 
tungen gibt. Die Flechten machen die groͤßte 
Anzahl der Aftermooſe aus, indem ſich ſolche 
weit uͤber Hundert belaufen. In dieſer 
Ruͤkſicht find fie in gewiſſe Abtheilungeu ge⸗ 
bracht, die ich anzufuͤhren habe. 

1. Die erſte Abtheilung fuͤhrt die Ueber⸗ 
ſchrift Pulverulenti, und begreift Species 
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unter ſich, die blos aus einem zuſammen⸗ 
gehaͤuften verſchiedentlich gefaͤrbten Pulver 
beſtehen. 

2. Leproſi (Wartzflechten). Ihre Sub⸗ 
ſtanz iſt noch beinahe dere und laͤßt 
ſich nicht zuſammenhaͤngend von dem Wohn— 
platze abloͤſen, ſie tragen uͤberdieß auf der 
Oberflache Wartzen (Tubercula). 

3. Cruſtacei (Rindenflechten). Ihre Sub⸗ 
ſtanz iſt nur wenig pulverartig, und meis 

ſtens zuſammenhaͤngend, ſie tragen Schilder 
(Scutellae), | 

4. Imbricati (Schuppenflechten). Die 
Subſtanz iſt faſt blattrig, und ſchuppen⸗ 
förmig, oder Dachziegelartig übereinander 
liegend. 

5. Foliacei (Blaͤtterflechten). Ihre Sub⸗ 

ſtanz iſt vollkommen blattartig. 

6. Gelatinoſi (Gallertflechten). Sie ſind 
angefeuchtet vollkommen gallertartig. 

7. Coriacei (Lederflechten). Die Sub⸗ 
ſtanz iſt lederartig. 
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8. Umbilicati (Nabelflechten). Sie ba 
ben eine haͤrtere Conſiſtenz wie die vorigen, 
und ſitzen nur mit einem Punct an ihren 
Wohnorte befeſtiget. 

9. Scyphiferi (Becherflechten)g. Sie 

wachſen aufrecht, und haben die Figur eines 
Bechers. 

10. Fruticuloſt (Strauchflechten). Sie 
wachſen aufrecht, aͤſtig, in Geſtalt eines 
Strauches. 

11. Filamentoſt (Haarflechten). Sie 

hängen meiſtens an den Zweigen der Baͤume, 
in Geſtalt einfacher oder aͤſtiger Faͤden von 
verſchiedener Dicke. 

Die Gattung Byſſus enthielt ehemals 2 
Abtheilungen: pulverartige und fadenartige, 
da aber die Gewaͤchſe der erſten Abtheilung 
gegenwartig unter die Flechten ſtehen, oder 
auch eine Gattung fuͤr ſich ausmachen, ſo 
ſind nur allein die fadenartigen Byſſi uͤbrig 
geblieben. 

Als Beyſpiel wie die Flechten beſtimmk 

werden, will ich von jeder Abtheilung ein 
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paar Proben herſetzen, um den Anfaͤnger 
einigermaaßen einen Begriff davon zu machen, 
und wenigſtens zu zeigen, daß ihre Beſtim⸗ 
mung nichts uͤbernatuͤrliches iſt. Als ein 
Grundſatz iſt es indeſſen dabey anzunehmen, 

daß ſie, mit Ausnahme der Pulverflechten, 
im feuchten Zuſtande befindlich ſeyn muͤſſen. 

Erſte Abtheilung, Pulverulenti. 

1. Lichen antiquitatus, pulverulentus, ater. 

Alterthumsflechte, iſt ein auf alten Steis 

nen und Mauern fißendes ſchwarzes 
Pulver. 

2. Lichen flavus, pulverulentus, flavus. 

Gelbe Flechte, ſitzt in Geſtalt eines 
bleichgelben Pulvers an Baͤumen. 

3. Lichen botryoides, pulverulentus viridis. 

Traubenförmige Flechte, fie befindet ſich 
als ein zuſammen gehaͤuftes gruͤnes Pul⸗ 
ver auf der Erde. 

2. Eeprofi. 

1. Lichen fanguinarius, leproſus cinereo - vi- 

reſcens, tuberculis atris, 
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Blutflechte, der Schorf iſt aſchfarbig, 
gruͤn, die Warzen ſind ſchwarz. 

2. Lichen ventoſus, leproſus flavus, tuber- 

culis rubris. 

RNothgetupfte Flechte, der Schorf if 
ſchwefelgelb die Warzen find carminroth. 

3. Lichen fagineus, leproſus albus, ruber- 
culis albis farinaceis. 

Buchenflechte, der Schorf iſt weiß, die 
Wartzen ſind weiß, mehlartig. 

3. Cruſtacei. 

1. Lichen tartareus, cruſtaceus ex albido= 

vireſcens, fcutellis flaveſeentibus margine 

albo. 

Faͤrbeflechte, die Rinde iſt weißgruͤnlicht, 
die Schildchen ſind bleichgelb mit weißen 
Raͤndern. 

2. Lichen flaveſcens, eruſtaceus verrucoſus 

flaveſcens, ſcutellis rubris margine albo. 

Gelblichte Flechte, die Rinde iſt warzen— 
artig, gelblicht, die Schildchen find care 
minroth mit weißen Raͤndern. 

/ 

x 
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3. Lichen palleſeens, cruftaceus albicans, 
ſcutellis pallidis. 

Bleiche Flechte, die Rinde iſt weißlicht, 
die Schildchen ſind bleich. 

4. Imbricati. 

1. Lichen olivaceus; foliolis lobatis nitidis 

lividis. > 

Olivenfaͤrbige Flechte, iſt ſchuppicht, die 
Blättchen ſind lappigt, arten bli⸗ 
denfarbig. 

2. Lichen parietinus, imbricatus, foliolis 
eriſpis, ſulvis, ſcutellis concoloribus. 

Wandflechte, iſt ſchuppicht, die Blatt 
chen find krauß, oraniengelb, die Schil— 
Wen haben die nehmliche Farbe. 

5. Foliacei. 

1. Lichen pulmonarius, foliaceus laciniatus 
obtuſus glaber; fupra lacunoſus, fubtus 
tomentofüs. 2 

Lungenflechte, iſt blaͤttrigt, zerſchliſſen, 
ſtumpf, glatt; auf der obern Seite 
grubicht, auf der untern filzigt. 
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2 Lichen caperatus, foliaceus, pallide viri- 
dis rugoſus, margine undulatus. 

Roſenfoͤrmige Flechte, iſt blaͤttrigt, blas⸗ 
grün, runzlicht, am Rande wellenfoͤr⸗ 
mig gebogen. 

6. Gelatinoſi. 

1. Lichen crifpus; gelatinofus, foliis lobatis 

truncatis crenatis atro- viridibus, ſcutellis 

Concoloribus: 

Krauſe Flechte, iſt gallebtar i die Bluͤt⸗ 
ter ſind lappicht, abgeſtoſſen gekerbt, 

ſchwarzgruͤn, die Schildchen haben die 
nehmliche Farbe. 

2. Lichen nigreſcens, gelatinoſus, foliis ſub- 
rotundis lobatis rugoſis, atroviridibus, 
Teutellis rufis; 

Schwaͤrzliche Flechte, iſt gallertartig, 
die Blätter find lappicht, rundlicht, runz⸗ 
licht, ſchwarzgruͤn, die Schildchen ſind 
rothbraun. 

7. Coriacei. 
1. Lichen caninus, coriaceus repens, loba- 

tus, obtufus fubtus venoſus - villoſus, 

pelta marginali adſcendente. 
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Hunde Flechte, iſt lederartig, kriechend, 
lappig, ſtumpf, unterwaͤrts aderichtzot— 
tig, die Schildchen ſteigen am Rande in 
die Höhe, - 

a. Lichen ſaccatus, coriaceus repens fubro= 
tundus, peltis depreſſis, ſubtus faccatis, 

Sackfoͤrmige Flechte, iſt lederartig, Fries 
chend, rundlicht, die Schildchen vertiefen 
ſich ſackfoͤrmig. 

8. Umbilicati. 

1. Lichen miniatus, umbilicatus gibbus, 
punctatus, ſubtus fulvus. 

Mennigfarbige Flechte, iſt nabelfoͤrmig, 
hoͤckericht, getupft, unterwaͤrts oranien⸗ 
roth. 

9. Lichen velleus, umbilicatus, ſubtus hir= 
ſutis ſimus. 

Filzige Flechte, iſt nabelfoͤrmig, auf 
der untern Seite filzicht. 

9. Scyphiferi. 

1. Lichen cocciferus, fcyphifer ſimplex ins 
tegerrimus, tuberculis coccineis. | 
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Scharlachfaͤrbige Flechte, iſt becherfoͤr⸗ 
mig einfach, am Rande glatt, die Tuber⸗ 
keln find ſcharlachroth. 

T. Lichen pyxidatus, fcyphifer ſimplex cre- 

nulatus, tuberculis füfcis: » 

Becherflechte, iſt becherfoͤrmig einfach, 
am Rande fein gekerbt, die Tuberkeln 
ſind braun. 

10. Fruticuloſi. 

R. Lichen rangiferinus, fruticuloſus perfora⸗- 

tus ramoſiſſimus, ramulis nutantibus. 

Rennthierflechte, iſt ſtrauchfoͤrmig / hohl, 

ſehr aͤſtig, die Aeſtchen hangen uͤber. 

2. Lichen uneialis, fruticuloſus perforatus 
ramulis breviſſimis acutis. 

Zollhohe Flechte, iſt ſtrauchfoͤrmig, hohl, 
die Aeſtchen ſind ſehr kurz, ſpitzig. 

11. Filamentofi. 

. Lichen plicatus, flamentoſus pendulus, 
„ ramis implexis, fcutellis radiatis. i 
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Verwickelte Flechte, iſt zaſericht, her⸗ 
unterhaͤngend, die Aeſtchen ſind verwor⸗ 
ren, die Schildchen geſtrahlt. 

2. Lichen floridus, filamentofus erectus, ra- 
mis teretibus, fcutellis ciliatis. 

Sterntragende Flechte, iſt zafericht, in 
die Hohe wachſend, die Aeſtchen fmd 
rund, die Schildchen gefranzt. 

Vergleicht man nun alle die vorſtehenden 
Nro I. und 2. unter ſich; fo wird man alles 

mal zwiſchen beiden in einem oder mehren 
Stuͤcken einen wahren Unterſchied finden, ſo— 
nach laͤß ſich leicht bei der Beſtimmung an⸗ 

geben, ob man Nro 1. oder 2 in Haͤnden 
hat, und auf dieſe Art iſt es leicht moͤglich 
durch Uebung eine Fertigkeit in der Beſtim⸗ 
mung der ſaͤmtlichen Flechten zu erlangen. 

Die Kunſtſprache hat bey den Flechten 
nicht viel beſonderes, und das meiſte iſt ſchon 
in den vorſtehenden Definitionen enthalten, 
darum kann ichs ietzt uͤbergehen. 

e. Gebrauch. 

Der Nutzen der Flechten iſt erheblich; 
mehrere wurden ſchon in aͤlteren Zeiten als 
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Arzneymittel angewandt, z. B. Lichen ca- 
ninus, L. pulmonarius, L. prunaſtri, L. aph- 

toſus; andere werden noch gegenwartig mit 
Nutzen in verſchiedenen Krankheiten gebraucht, 
als Lichen islandicus und pyxidatus. Meh⸗ 
rere Species dienen als Farbemittel z. B. 
Lichen candelarius, L. tartareus. Aus Li- 
chen parellus wird der Lackmus bereitet, und 
der Lichen roccella dient zur Bereitung der 
wahren Orſeille. 

4. Fungi Schwaͤmme. 
a. Definition der Schwaͤmme. 

Dieſe bewunderungswuͤrdigen Geſchoͤpfe 
entfernen ſich ſo ſehr von den Bau der uͤbri⸗ 
gen Gewaͤchſe, daß ſich kaum eine Verglei⸗ 
chung anſtellen laͤßt. Man iſt ſelbſt mit dem 
Platze den man ihnen im Reiche der Natur 
anweiſen ſoll, noch nicht einig. Verſchiedene 
Botaniſten halten ſie fuͤr Geſchoͤpfe des Thier⸗ 
reichs, andere erklaͤren ſie fuͤr ſchleimige 
Gerinnungen, die mehrſten ſetzen fie zwar 
in das Pflanzenreich, aber auch dieſe kom— 
men in ihren Meinungen daruͤber noch nicht 
voͤllig uͤberein. Mit den Aftermooſen haben 
ſie einige Aehnlichkeit. Sie beſtehen aus 

M 2 
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einer fleiſchigten Subſtanz, die ſchon nach 
etlichen Wochen oder Tagen in einem ſchlei⸗ 
migten Weſen aufgeloͤſet wird. Einige ſind 
haͤrter, kork oder lederartig, und dauern meh: 

rere Jahre; Ueberhaupt kommen viele Gats 
tungen in mehreren Stuͤcken nicht mit einander 
uͤberein, welches ihre naͤhere allgemeine 
Beſtimmung um ſo mehr erſchweret. 

b. Fruttification der Schwaͤmme. 

Auch dieſe iſt noch in ein großes Dun⸗ 
kel gehuͤllet; ohngeachtet er ohnlaͤngſt Herr 
Prof. Batſch, und ganz neuerlich Herr Prof: 
Tode ihre Frucktificationen beſchrieben haben; 
ſo ſcheint es doch als wenn noch nicht alle 
Botaniſten von den wahren Geſchlechtsthei— 
len und Saamen der Schwaͤmme uͤberzeugt 
waͤren, und es werden uͤber dieſen Punck 
gegenwaͤrtig noch mancherley getheilte Mei⸗ 
nungen gehegt, die man der Zeit zum ent» 
ſcheiden uͤberlaſſen muß. 

c. Regeln beim Sammeln und Einlegen. 
Das Sammeln der Schwaͤmme findet 

mehrentheils im Herbſte ſtatt, da ſie am 

5 
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baufisften vorhanden ſind. Popowitſch hat 
uns die beſte Methode fie zu ſammeln durch. 
ſein eigenes Beyſpiel gegeben. Er nahm 
einen Korb unter dem Arg, gieng in die 

Walder, und trug ihn gefuͤllt zurück. Daß. 
iſt leicht, aber die Aufbewahrungsart hat 
ihre Schwierigkeiten. Die lederartigen Agar 
rici und Boleti (acaules) find von trokner Kon⸗ 
ſiſtenz und halten ſich ſehr lange. Einige 

Clavarine laſſen ſich, fo wie die mehrſten 
Lycoperdonen, gut aufbewahren. Deſto 
mehr Schwierigkeiten finden bei den Agari- 
eis und Boletis ſtipitatis ſtatt, denn fie ver⸗ 
liehren durch das bloße Auftroknen zu viel, 
und die Methoden ſie in Wachs abzuformen, 
wie Herr Profeſſor Gleditſch angegeben hat; 
oder fi ie in Spiritus aufzubewahren „wie 
Herr Apotheker Maͤrklin anraͤth, baben 
ebenfalls ihre Schwierigkeiten, ſollten ſie 
auch nur in den Koſten Aufwand beſtehen, 
den ſie erfodern. Uebrigens ſind auch die 
Gattungen und Species unter ſich ſo ſehr 
an Geſtalt und Groͤße verſchieden, daß 
ohnmoͤglich eine uͤbereinſtimmende Samm⸗ 
lung davon gemacht werden kann. In aller 
dieſer Ruͤckſicht würde es am beſten. Kon 

M 3 
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dieſe ganze Familie abzuzeichnen, und das 
mit die ganze Pflanzenſammlung zu ſchlieſſen. 

d. Eintheilung. 

Die Schwaͤmme haben entweder einen 
Hut der an ſeiner untern Flaͤche Lamellen 
hat wie bey Agaricus., oder er iſt mit Loͤchern 
verſehen wie bey Boletus; endlich iſt er ſtach⸗ 

licht wie bey Hydnum, oder ganz glatt wie 

beym Phallus; oder ſie haben keinen Hut 
und ſtellen dann nur einen Körper nach vers 
ſchieden Figuren vor, gitterfoͤrmig bey Cla- 
thrus, kreuſelfoͤrmig bey Helvella, oder be⸗ 
cherfoͤrmig bey Peziza, oder laͤnglicht bey Clava- 
ria, kuglicht bey Lycoperdon, und endlich blaͤs⸗ 
chenaͤhnlich bey Mucor. Uebrigens find dieſe 
Abtheilungen und Gattungsbeſtimmungen 
von den neuern Botaniſten vermehrt wor— 
den, ich halte indeſſen das angefuͤhrte fuͤr 
Anfaͤnger hinreichend. 

e. Kunſtſprache. 

Dieſe hat etwas eigenes, aber fie iſt nicht 
ausgedehnt, und nur auf wenige Puncte ein⸗ 
geſchraͤnkt. Die Wurzel fehlt meiſtens, oder 
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wird zu dem Stengel gezaͤhlt, welcher hier 
mit dem eigenen Namen Strunk (Stipes) belegt 
wird. Auf denſelben befindet ſich der Hut 
(pileus) und unter dieſem die Blaͤtter oder 
Lamellen (Lamina) und die Roͤhren (Tubuli) 
u. ſ. w. Um den Strunke befindet ſich gewoͤhn⸗ 
lich der Kragen oder Ring (Annulus) und die 
Wulſt (Volva), unten bey den kleinen 
Schwammarten ſind dieſe Theile nicht zu unter- 
ſcheiden, ſondern man betrachtet nur ihre 

Conſiſtenz, oder nimt auf die Figur, Ober⸗ 
fläche und Farbe Ruͤckſicht. 

F. Nutzen. 

Der Nutzen der Schwaͤmme iſt betraͤcht⸗ 
lich, und verdient noch mehr erforſcht zu wer— 
den, da wahrſcheinlich dieſe beſondere und 

zahlreiche Geſchöpfe (man zaͤhlt leicht 300 
zuſammen) nicht umſonſt da ſind. Schon 
der Umſtand daß einige eßbar, andere giftig 
ſind, verlangt eine genaue Unterſuchung und 
Kenntniß derſelben, die uns in dieſer Ruͤck— 
ſicht gewiß noch fehlt. Denn wenn auch mehrere 
Botaniſten ihre Characthere genau aus ein— 
ander geſetzt, und deutlich beſtimmet haben; 

ſo konnten ſie doch ihre Wuͤrkungen nicht 
M 5 
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allemal unterſuchen. Daher kommt es, daß 
viele Schwaͤmme fuͤr giftig gehalten werden, 
die es nicht ſind, und daß oft welche geſpeißt 
werden, die eine ſchaͤdliche Wuͤrkung aͤußern. 
Die bisher als eßbare mit Gewißheit Er 
geben worden, find folgende. 

Agaricus Cantarellus, gelber Champig⸗ 
non, Pfifferling Er findet ſich im Anfange 
des Herbſtes auf Wieſen und in Waͤldern, 
und hat noch einen freilich Schwammartigey, 
aber doch ganz angenehmen etwas ſcharfen 
Geſchmack. 5 

Agaricus delicioſus, der eigentliche Reitſch⸗ 

ker, der unter dieſem Namen an mehren Or⸗ 
ten auf die Maͤrkte gebracht, und verkauft 
wird. Roh ſchmekt er angenehm, und hat 
einen ſcharfen Rachgeſchmak. Durch den 
gelblichen Saft, den man aus ſeinem Fleiſche 
druͤken kann, macht er ſich leicht kenntlich. 
Er findet ſich im Herbſt in trokenen und 
bergichten Waͤldern. 

Agaricus lactiſſuus, Breitlinge. Dieſer 
hat viele Aehnlichkeit mit dem vorigen 

gibt aber einen weißen Saft von ſich. 
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Agaricus campeſtris, der eigentliche 
Champignon. Dieſer wird durchgängig ges 
geſſen, und zu dem Ende auf eigene Beete 
gezogen. Überdem waͤchſt er auf Weiden in 
Waͤldern u. ſ. w. und wird von den Lands 
leuten auf den Maͤrkten verkauft. 

Agaricus eſculentus, Ragelſchwamm, 
Dieſer erſcheint erſt im Anfange des Fruͤh⸗ 
lings, und wird in manchen Gegenden ſehr 
haͤufig gegeſſen; > er gehoͤrt zu den kleinſten 
Arten. 

Boletus luteus, gelber Löcherſchwamm. 
Iſt ſehr gemein im Herbſte in lichten Wal⸗ 
dungen, und wird an mehren Orten gegeſſen. 

Boletus bovinus, Kuͤhlöͤcherſchwamm, fin⸗ 
det ſich mit dem vorigen zu gleicher Zeit an 
den nehmlichen Orten. Er unterſcheidet ſich 
von ihm durch die ekigten Löcher, iſt aber 
ebenfalls eßbar. NN 

Zu diefen Arten kommt noch ein dritter 
der an den nehmlichen Orten waͤchſt, und in 
verſchiedenen Gegenden unter dem Namen 

Steinpilz häufig gegeſſen wird. In den Lin 

N 5 
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neiſchen Schriften ift er nicht angeführt, Er 
unterſcheidet ſich von den beiden vorigen durch 
ſeine Farbe, die bei jenen weit gelber iſt, 
und durch feine feinen Loͤcher, die mit blos 
ßen Augen kaum ſichtbar ſind. 

Auch der Agaricus procerus Schäfferi 
gehort unter die eßbaren, wie ich aus der 
eigenen Erfahrung des Herrn Praͤſidenten 
von Schreber gewiß verſichern kann. 

Phallus eſculentus. Adernſchwamm. Mor⸗ 
cheln. Dieſer iſt als eine vortrefliche Speiſe 

allgemein bekannt. Er waͤchſt haͤufig in 
Waͤldern, und erſcheint im Fruͤhlinge. 

Hydnum imbricatum. Schuppiger Sta⸗ 

chelſchwamm. Wird an verſchiedenen Orten 
gegeſſen, und ſoll ſehr ſchmakhaft ſeyn. Er 
wachſt in Wäldern, und erſcheint im Herbſte. 
Durch den kleinen dicken Stipes und dem 
großen Huthe, der unterwaͤrts Stacheln 
und auf der Oberflaͤche Schuppen hat, macht 
er ſich beim erſten Anblick kenntlich. 

Hydnum repandum geſchweifter Stachel— 
ſchwamm. 
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Waͤchſt mit dem vorigen an den nehmli— 
chen Orten, und hat ſehr viele Aehnlichkeit 
mit demſelben, der Hut iſt aber auf der 

Oberflaͤche nicht ſchuppigt. 

Clavaria coralloides. Geißbart. Dieſer 
wird - häufig gegeſſen, und iſt von guten 
Geſchmak. Er waͤchſt im Herbſte haufig in 
Waͤldern, hat eine gelbe Farbe und iſt voͤllig 
corallenartig. Die Bauern bringen ihn in 
verſchiedenen Staͤdten zum Verkauf auf die 

Maͤrkte. 

Lycoperdon Tuber, Trüffel. Dieſe unters 

irdiſche Schwammart waͤchſt in verſchiedenen 
Gegenden in Waͤldern. Sie aͤndert an Ge— 
ſtalt und Größe ſehr ab, wird durch eigene 
Hunde aufgeſucht, und als eine Delicateſſe 
auf den Tafeln der Vornehmen geſpeißt. 

Auch die giftigen Schwaͤmme ſcheinen 

nicht umſonſt auf unſern Erdboden vorhan— 

den zu ſeyn, beſonders wird der Fliegen— 

ſchwamm (Agaricus mufcarius) zur Vertil⸗ 
gung der Fliegen mit Nutzen gebraucht, und 

der Zunderſchwamm (Boletus igniarius) iſt in 

Haushaltungen ein nuͤtzlicher Artikel. 

— 



188 SE 

Der Arzneyſchatz iſt ebenfalls mit Ges 
ſchoͤpfen dieſer Ordnung verſehen. 

Der Boletus ſuaveolens iſt als ein neues 
Mittel gegen die Lungenſucht empfohlen, und 
der Boletus pini laricis iſt ſchon ſeit langen 
Zeiten officinell. Lycoperdon Boviſta iſt als 
ein aufferliches Heilmittel bekannt, und Ly- 
coperdon cervinum wird als ein Viehmittel 
gebraucht. 

Schlußanmerkung. 

Aus dem bisher geſagten erhellet deut— 

lich, daß die cryptogamiſchen Gewaͤchſe eben 
ſo wie alle übrigen dem Unterſucher ein dauer⸗ 
haftes Vergnuͤgen gewaͤhren. Sie laſſen 
ſich in Sammlungen bringen und koͤnnen in 
dieſer Ruͤckſicht die aufbewahrten Naturpro— 
ducte des Bataniſten anſehnlich vermehren. 
Sie ſind meiſtens im Herbſte, Winter und 

Fruͤhjahr zugegen, und bieten dem Naturs 
forſcher Stoff zum unterſuchen dar, wenn 

die uͤbrigen Geſchoͤpfe der Natur laͤngſt ihr 

Daſeyn vollbracht haben, und ſich anſchiken 
in das Mineralreich uͤberzugehen. Ihr Nu⸗ 

gen in der Medicin und Oekonomie iſt zum 
Theil angegeben, und wird ſich noch deutlicher 
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zeigen, wenn man aus dieſer Urſache noch 
mehrere Unterſuchungen in dieſer Claſſe 
unſtellt. 

Endlich wie angenehm iſt es dem Na⸗ 
turforſcherß wenn er feine Kenntniſſe vermehret, 
und ſich dadurch Gelegenheit verſchaft die 
Gröoͤſſe des Schoͤpfers immer mehr zu bewun⸗ 
dern, und zu verehren. 

VII. 

Abhandlung uͤber den Nutzen und die 
Nothwendigkeit des Studiums der 

Kraͤuterkunde. 9 

Vorrede. 

Man ſollte faſt glauben daß es nicht der 
Mühe werth ſey, eine Abhandlung von dem 

Nutzen der Botanik zu ſchreiben, da man 
ſchon laͤngſt hievon uͤberzeugt iſt. Indeſſen 
ſcheint doch der Nutzen derſelben nicht ie⸗ 

*) Nach Anleitung einer Commentatio de ne- 

ceflitate et utilitate ftudii botanici. Auctor® 

Einft. Car. Rodſchied. Marburg. 1790, 

U 
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dem einzuleuchten, da nicht nur die Bota— 
niker uͤber die Vernachlaͤßigung dieſes Stu— 
diums klagen; ſondern auch die taͤgliche Er— 
fahrung lehrt, daß ſowohl in der Arzney— 
als Kameral-Wiſſenſchaft die groͤſten Ir— 
thuͤmer aus Unwiſſenheit in der Botanik be— 
gangen werden. Aus eigner Erfahrung weiß 
ich, daß unter hundert Juͤnglingen die ſich 
denjenigen Wiſſenſchaften widmen, worinnen 
ihnen die Botanik als Huͤlfswiſſenſchaft den 
groͤſten Dienſt leiſten wuͤrde, kaum vier oder 

fuͤnfe den Nutzen derſelben einſehen, und 
dieſerhalb den gehoͤrigen Fleiß auf dieſe 
Wiſſenſchaft verwandt haben. Ja ich habe 
ehemals beruͤhmte und gelehrte Maͤnner fra— 
gen hoͤren, wozu nuͤtzt dieſes? 

Ich halte es nach meiner Einſicht fuͤr 
Pflicht den ſtudirenden Juͤnglingen in die⸗ 
ſer Abhandlung zu zeigen, wie noͤthig es ſey, 
eine Wiſſenſchaft zu erlernen, ohne deren 

Kenntniß ſie 1505 mit den Naturgeſetzen 
uͤbereinſtimmende Erſcheinungen fuͤr dunkel, 
geheimnißvoll, und unerklaͤrbar halten 
werden, und bei dieſer Unwiſſenheit in den 

uͤbrigen hiemit verbundenen Wiſſenſchaften 
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ohnmoͤglich weitere Fortſchritte machen koͤnnen. 
Ja der Todt mancher Menſchen koͤnnte auf 
Rechnung ſolcher Unwiſſenheit zu ſchreiben 

ſeyn. 

Was man gewoͤhnlich gegen das Studium 
der Kräuterkunde einzuwenden pflegt, iſt 
folgendes. 

1. Es entſpringe kein weſendlicher Nutzen 
aus derſelben weder fuͤr den Arzt, noch fuͤr 
den Oeconom, noch fuͤr den Forſtmann. 

Der erſte brauche ſich nur eine Kennt— 
niſſe der officinellen Gewaͤchſe zu erwerben, 
und koͤnne ſich auch auf den Apotheker 
verlaſſen. 

Der zweyte koͤnne mit der Kenntniß der 
Graͤſer, der Weiden- und Kuͤchen-Pflanzen 
zufrieden ſeyn, und dieſe aus der Erfahrung 
kennen lernen. 

Der dritte brauche nur die Hoͤlzer, aber 
nicht die Blumen zu kennen. 

Derohalben gehoͤre die Botanik nur allein 
fuͤr Liebhaber, fuͤr Naturforſcher, und für 
eigentliche Botaniſten. 4 * 
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2. Es ſey eine Kunſt von der man nicht fee 

ben koͤnne, und die Zeit fen betanken die 
man darauf verwende. 

3. Es waͤre ſo viel Zeit auf Erlernung der⸗ 
ſelben zu verwenden, daß die übrigen aka— 
demiſchen Studien hinangeſetzt werden müffen; 
endlich 

4. wuͤrde die Erlernung dieſer Wiſſen⸗ 
ſchaft durch die barbariſchen Namen ſehr 
erſchwert. 

Dieſe ſcheinbaren Einwuͤrfe koͤnnen den: 
jenigen, welcher davon keine hinlaͤngliche 

Einſicht hat, leicht von der Erlernung dieſer 

nuͤtzlichen und angenehmen Wiſſenſchaft ab⸗ 
ſchrecken. 

Wenn nur ein einziger der üben ange⸗ 
fuͤhrten Einwuͤrfe das achte Gepraͤge der 
Wahrheit an ſich truge, ſo koͤnnte ſie wenig⸗ 
ſtens ſo viel bewuͤrken, daß das Studium 
der Botanik in engere Grentzen eingeſchloſſen 
wuͤrde. Um ſo viel mehr iſt es der Muͤhe 
werth, ſie hier naͤher zu betrachten, und zu 
unterſuchen. 8 
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Ich glaube die erſte Einwendung hinlaͤng⸗ 
lich zu wiederlegen, wenn ich zeige, daß 
der Arzt, Apotheker, Oekonom und Forſt⸗ 
mann durchaus botaniſche Kenntniße beſitzen 
muͤſſe, und daß die uͤbrigen Gelehrten Nue 
tzen daus ziehen koͤnnen. 

Die zweyte Cinwendung wiederlegt ſich 
beinahe von ſelbſt. 

Obgleich die Kraͤuterkunde im ſtrengſten 
Verſtande nicht zu denjenigen Wiſſenſchaften 
gerechnet werden kann, die uns Brod ver⸗— 
ſchaffen; ſo gibt es doch gewiß eine große 
Anzahl Maͤnner, die derſelben ihren Unter⸗ 
halt verdanken. Geſetzt die Sache verhielte 
ſich nicht ſo (worauf ſich aber keinesweges 
ein Studirender ſtuͤtzen, und derohalben die 
uͤbrigen Wiſſenſchaften gering ſchaͤtzen darf) 
muß denn alles nur bloß des Gewinnſtes 
wegen erlernet werden? Niemand zaͤhlt die 
Mathematik, die Phyſik, die Chemie, im 
ſtrengſten Verſtande zu denjenigen Wiſſen⸗ 
ſchaften die uns Unterhalt verſchaffen, ob 
gleich alle dieſe angenehm und nothwendig 
ſind. Als Huͤlfswiſſenſchaft iſt die Botanik 
ſehr nuͤzlich; es fließen uns aus derſelben 
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wie aus allen Wiſſenſchaften, Vortheile, 
wenn wir ſie auch nicht beſtaͤndig mit allem 
Fleiße zu treiben ſuchen. Es iſt ja die Folge 

nicht, daß alle diejenigen, welche dieſe Wiß 

ſenſchaft lernen, große Botaniker werden 
muͤſſen; ſondern ein jeder braucht ſich nur ſo 
viel Kenntniſſe zu erwerben, als er fuͤr ſeine 
kuͤnftige Beſtimmung braucht. So viel er 
aber auch zu wiſſen noͤthig haben mag, ſo 
muß er dieſe durchaus nicht empiriſch, ſondern 
wiſſenſchaftlich zu erlangen ſuchen: Derohal— 
ben iſt es noͤthig, daß er die Art und Weiſe 
Pflanzen zu zergliedern, die Sprache und 
das Syſtem der Botanik wohl inne habe. 

Damit die zte und te Einwendung ge⸗ 
hoben werde, glaube ich daß es nöthig ſey, 
‚einen Studienplan zu entwerſen. 

In dieſer Ruͤckſicht serfänt dieſe Abhand⸗ 
lung in zwey Theile. | 

In dem erſten wird der Ruß en und die 
Nothwendigkeit des Studiums der Botanik 
gezeigt: in dem zweiten, wie dieſe Wiſſen⸗ 

chart auf eine leichte und angenehme Art 
in kurzer Zeit erlernt werden kann. 
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Da aber eine weitlaͤuftige Auseinander— 
ſetzung dieſes Entwurfs ſowohl fuͤr eine Pro— 
beſchrift, als auch fuͤr meine individuelle 
Lage nicht gut ausfuͤhrbar iſt; ſo will ich 
nur ſoviel von der Nothwendigkeit und dem 
Nutzen der Botanik anfuͤhren, als den Artzt 
angehet. Sollten die Erſtlinge meiner Ar— 
beit mit eben den Beyfall von den auswaͤr— 
tigen Gelehrten aufgenommen werden, als 
fie. unverdienter Weiſe von meinen Lehrern 
aufgenommen worden ſind; ſollte dieſe Ab— 
handlung ſelbſt etwas zur beßern Ausbrei⸗ 
tung der Botanik beigetragen haben; ſo ver— 
ſpreche ich dieſe Abhandlung mit allem mög» 

lichem Fleiße in der Zukunft umſtaͤndlicher 
zu bearbeiten. 

Der wahre Botaniker wird hier nichts 
neues finden, dieſes iſt aber auch nicht der 
Zwek dieſer Abhandlung. Da aber höchr 
ſtens nur in den Vorreden der botaniſchen 
Schriften von dem Nutzen der Botanik ge— 
handelt wird, und dieſe nicht von jedem Ans 
faͤnger geleſen werden; ſo glaube ich daß fie 
nicht ganz uͤberfluͤßig ſey, und daß denfens 
de Botaniker mir u Beifall nicht verfar 

2 
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gen werden. Ich weiß he daß ſchon 
Linne über die vielfältige Frage wozu die 
Botanik nuͤtze, geklagt, und dieſelbe in einer 
akademiſchen Abhandlung y die aber nicht in 
jedermanns Haͤnden ſeyn möchte, beant⸗ 

wortet hat; aber ich glaube auch daß die 
Wiederholung des Innhalts, wenn beſon— 
ders noch neue Gründe, die unſerm Zeital— 
ter mehr angemeſſen ſind, hinzukommen, 
nicht uͤberfluͤßig ſeyn wird. Mein Zwek ger 
het dahin, den Studirenden zu zeigen, wie 
noͤthig eine Wiſſenſchaft ſey, die von fo vie 
len verachtet wird. Dem Gelehrten brauche 
ich nicht zu ſagen, wie viel Vortheil fuͤr 
dieſelbe, und für das menſchliche Geſchlecht 
daraus entſpringt, wenn ſich mehrere mit 
dem Studio dieſer nuͤtzlichen Wiſſenſchaft ber 
ſchaͤftigen. Denn ein Botaniker hat ſchon 
mit dem hiſtoriſchen Theil derſelben genug zu 
thun, und es bleibt ihm ſo viele Zeit nicht 
uͤbrig, daß er ſo viele Verſuche mit Pflanzen 
anſtellen koͤnne, als zu den mancherley Be 
duͤrfniſſen im menſchlichen Leben erfordert 
werden. Hieraus erhellet, wie nuͤtzlich die 
Ausbreitung der Botanik ſey, und es iſt 
aus vielen oͤkonomiſchen und mediciniſchen 
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Schriften aller Nationeu unſers Jahrhun⸗ 
derts zu erſehen, daß eine allgemeine Kennk— 
niß derſelben noch nicht vorhanden ſey. 

Wenn daher irgend jemand zur weitern 

Ausbreitung der Botanik etwas beytraͤgt; 
fo wird er ſich um das menſchliche Geſchlecht. 

verdient machen. Dies iſt die Pflicht eines 
jeden Patrioten. Was mich betrift, ſo zeigt 
die gegenwaͤrtige Abhandlung daß ich gerne 
dazu beitrage, ſo viel ich kaun. Sollte ich 
durch dieſelbe mehrern Eifer fuͤr die Botanik, 
und für die Unterſuchung der Pflanzen ers 
regt haben; ſo ſchaͤtze ich mich gluͤklich, und 
habe meinen Endzwek erreicht. 

§. 1. 

Gemeiniglich wird gegen den Satz: Der 
Arzt muͤſſe Botanik 1 eingewandt. 
Der Arzt bereite die Medicamente nicht ſelbſt, 
er verſchreibe ſie nur, und uͤberlaſſe das uͤb⸗ 
rige der Redlichkeit und den Kenntniſſen des 

Apothekers: Da er dieſem in Anſehung der 
Arzneymittel aus dem Mineralreiche trauen 
muͤſſe; ſo koͤnne er ſich auch leicht in Be⸗ 

N 3 
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tracht der Medicamente aus dem Pflanzen⸗ 
reiche auf ihm verlaſſen. 

Hierauf antworte ich: der Arzt kann 
ſich ſicherer auf dem Apotheker bei den Mes - 

dicamenten, die aus dem Mineralreiche her— 
genommen werden, verlaſſen, (wiewohl auch 

das nicht immer) als bey denen aus dem 
Pflanzenreiche. Jene kennt er gewoͤhnlich 
ſicherer und genauer, da er gleichſam von 
Jugend auf damit beſchaͤftiget iſt, und Ges 
legenheit hat, ſie vollkommener kennen zu 
lernen, als die Pflanzen. Die Erfahrung, 
und die Unwiſſenheit der meiſten Apotheker 
in der Botanik beweiſet dieſes. Der Arzt 
welcher keine botaniſche Kenntniße beſitzet, 
iſt gezwungen ſich auf dem Apotheker zu 
verlaſſen, dieſer verlaͤſt ſich auf die Kraͤuter⸗ 
frau, die die Pflanzen einſammelt; daraus 
folgt unwiederſprechlich, daß fie oͤfters ge 
taͤuſcht, und ihre Nebenmenſchen mit Gefahr 
des Lebens hintergangen werden. | 

Linne hat ſchon in einer akademiſchen 
Abhandlung unter dem Titel Hinderniſſe der 
Arzneiwiſſenſchaft, dieſen Fehler angefuͤhrt, 
und mit folgenden Worten geruͤgt: durch Un⸗ 
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wiſſenheit der Apotheker in der Botanik, die 
unrechte Pflanzen fuͤr aͤchte verkaufen, wird 
der Arzt genoͤthigt, von dem fernern Gebrauch 
des Medicaments abzuſtehen, weil er die 
gehofte Wuͤrkung nicht findet. *) 

Welchen Effect kann ſich wobl ein Arzt 
verſprechen, wenn der Apotheker Ballota 

nigra anſtatt Marubium vulgare, Chaero- 
phyllum bulboſum anſtatt Phellandrium aqua- 

ticum, oder Chaerophyllum fylveftre für Co- 
nium maculatum einſammelt? *) | 

Wird nicht der Medicus getaufcht wenn 
er Flores Arnicae verſchreibt, und anſtatt 
deſſen Flores Hieraciorum, Crepidum, Hypo- 
chaeridum cetr. erhalt, oder anſtatt Cochlearia 
officinalis den Ranunculum Ficariam? *%**) 

Ra m 

* Carol. a Linn Amoen. Academ. Vol. 1II. 

pag. 67. Holmiae 1764. 

KK) Daß dieſe Beiſpiele nicht erdichtet, ſondern 
Thatſachen find, bezeuget der gelehrte Herr 

Hoffr. Moͤnch, welcher ein Augenzeuge davon 
war. | 

***) Friedr. Ehrhart Beytraͤge zur Naturkunde, 

und den damit verwandten Wiſſenſchaften. 
Hannov. und Osnabrük 1788 2er Band Seite 18. 
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So lange noch kein Geſetz vorhanden 
iſt, welches dem Apotheker der keine bota⸗ 
niſche Kenntniſſe beſitzet, die Verkaufung der 
Medicamente unterſagt; muß der Arzt Bos 
tanik ſtudiren, damit er jenen Mangel erſetze, 
und die Kranken mit Huͤlfe unterſtuͤtze, kei 
nesweges aber ihre Erwartung vereiteln. 

Ich glaube, daß dieſer einzige Bewe⸗ 
gungsgrund hinreichend ſeyn wird, einem 
jedem menſchenfreundlichen Arzt, der die 
Sache wohl uͤberdenkt, und ſeiner Pflicht 
nachkommen will, zu dieſer Wiſſenſchaft an⸗ 
zufeuern. Es find auch noch mehrere Bar 
weggruͤnde vorhanden, die den Arzt zur Er⸗ 
lernung der Botanik auffordern. 

F. 2. 

Der Arzt muß eine vollkommene Kennt⸗ 
niß der Materia Medica inne haben, und 
es iſt wohl Niemand der dieſes laͤugnet, denn 
mit welchen Mitteln will er ſonſt die Krank⸗ 
heiten heben, und wie kann er zu den Kennts 
niſſen dieſer Mittel gelangen, wenn er in der 
Pftanzenkenntniß unwiſſend iſt. Muß nicht 
ein jeder Handwerker mit einer genauen 
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Kenntniß derjenigen Inſtrumente verſehen 

feyn, deren er ſich bedienen muß? das lei⸗ 

det wohl keinen Zweifel. 

Enthalten nicht die Materialkammern 

groͤſtentheils Artikel aus dem Pflanzenreiche 

Z. B. Wurzeln, Blummen, Blatter, Gum⸗ 

mi, u. ſ. w. 2 2 

Soll man ſich denn immer auf den 
Apotheker verlaſſen, und damit gaͤnzlich zus 

frieden ſeyn, wenn man nur Recepte ver⸗ 

ſchrieben hat? Keinesweges darf dieſes ges 

ſchehen, da in unſern jetzigen Zeitalter die 
Strahlen der Aufklaͤrung laͤngſtens die Un⸗ 
wiſſenheiten und Dummheiten vertrieben has 

ben, die ehemals ſo allgemein verbreitet wa— 

ren. Gegenwärtig ſind wir uͤberzeugt, daß 

der Arzt eben ſo gut wiſſen muß, Wurzeln 

von Wurzeln und Salze von Salzen zu un⸗ 

ter ſcheiden, als der Schuſter die Pfrime 
von der Kneippe unterſcheidet. 

Doch ich ſetze dieſes beyſeite, und be⸗ 
merke nur folgendes: was wollte der Arzt 
thun, wenn man von ihm verlangte, daß er 

N 5 
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auf fein Gewiſſen Heilmittel unterſuchen folks 
te? entweder, ſich durch das Geſtaͤndniß 
ſeiner Unwiſſenheit brandmarken, oder ſein 
Gewiſſen verletzen? Eines von beiden bleibt 
ihm nur uͤbrig. Alle Gelehrte unſers Zeit— 
alters kommen darinn uͤberein, daß der Arzt 
eine vollkommene und genaue Kenntniß der 
Heilmittel inne haben muͤſſe. Da dieſe mei— 
ftentheils aus dem Pflanzenreiche hergenom⸗ 
men ſind; ſo wird die Erlernung der Ma— 
teria Medica durch die Botanik um ein gro— 

ßes erleichtert. Denn es bedarf keiner gro— 
ßen Anſtrengung, die Farbe, dem Geruch 
die Kraft u. ſ. w. eines Medicaments, im 
Gedächtniß zu faſſen, wenn man den Koͤr⸗ 
per von welchen die Heilmittel genommen 

ſind, ſelbſt genau kennet. Wer zum Ex. 
Polygonum Biſtorta, Geum urbanum, Rici- 
nus communis, kennt, der erinnert ſich leicht 
in der Materia Medica an die Kennzeichen 
der Rad. Biſtortae, Caryophyllatae und Sem. 

Cataputiae maior. Es laͤßt ſich alſo aus 
dieſem leicht begreiffen, wie nothwendig es 
dem Arzt ſey, ſich auf die Pflanzenkenntniß 
zu legen, da ihm eine genaue Kenntniß der 
Arzneimittel keinesweges fehlen darf. 
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9. 3. 
Eben ſo wichtig iſt der Fall, wenn eine 

Vergiftung vielleicht durch den Genuß eines 
Krautes, oder deſſen Wurzel oder Beere 
entſtanden ſeyn ſollte. Wenn in dieſem Falle 
der Arzt botaniſche Kenntniſſe beſitzet; ſo 
wird es ihm nach angeſtellter Unterſuchung 
nicht ſchwer werden, zu entſcheiden, ob die 
Zufälle des Kranken von der genoſſenen 
Pflanze oder deſſen Theilen berrübren, oder 
nicht, und er wird ſodann bey Heilung der 
Krankheit leicht Masregeln treffen koͤnnen. 
Man denke ſich aber einen in der Botanik 
unerfahrnen Arzt, dieſer wird entweder die 
Ueſachen der Zufaͤlle die von der Vergiftung 
entſtanden, der unſchuldigen Pflanze zur 

ſchreiben, und indem er die wabren Anzeigen 
uͤberſieht und verſaͤumt, den Kranken dahin 
ſterben laſſen, welcher haͤtte gerettet werden 
koͤnnen; oder er wird in den gegentheiligen 
Fehler fallen, und die giftige Pflanze fuͤr 
unſchuldig halten, und vielleicht Ueberſchlaͤge 

anwenden, wo er Brechmittel geben ſollte. 

Hieher gehoͤrt noch folgender Fall, der 
ſich zwar ſelten, aber doch manchmal zu er⸗ 

* 
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eignen pflegt. Wenn der Arzt das Amt eines 
Phyſici verwaltet, und es entſtehet eine Vieh— 
ſeuche deren Urſprung man von einer Weide 
herleitet, wo giftige Pflanzen wachſen ſollen. 

Wuͤrde nicht der Landesherr ſogleich befehlen 
die Pflanzen dieſer Weide genau zu unterſu⸗ 

chen? Was wuͤrde nun der Phyſicus thun? 
Beruhete der gluͤkliche Zuſtand einer ganzen 
Dorfgemeinde nicht ganz allein auf ihn? 
Denn wenn die Seuche ihren Urſprung würks 
lich von den Pflanzen der Weide haͤtte, er 
aber die anſtekende Luft oder andere Gegen⸗ 
ftande als Urſache angaͤbe; fo wuͤrde das 
Volk in die traurigſten Umſtaͤnde verſetzt, in⸗ 
dem es ferner das Vieh auf die Weide fuͤhrete. 

H. 4 * 

Gewoͤhnlich geſchiehet es, daß die Studi⸗ 
renden Bequemlichkeit halber die Botanik in 
gar zu enge Grentzen einſchlieſſen, indem fie fas 
gen: es iſt fuͤr den Arzt hinlaͤnglich, wenn 
er die officinellen Pflanzen, und dieſe nur 
empiriſch kennt: er braucht ſich nicht die 
Muͤhe zu geben, das Syſtem zu lernen, da 

er ſich den Habitus der Pflanzen genug ins 
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Gedaͤchtniß prägen koͤnne wenn fie ihm ge 
zeigt und genannt werden: endlich wozu ſo 
viele Pflanzen kennen zu lernen, da nur ſo 
wenige offieinell find. Hierauf antworte ich 
aber, daß man keine ſichere Kenntniſſe der 
offieinellen Pflanzen haben kann, ohne die 
Sprache und das Syſtem der Botanik zu 
verſtehen, da Pflanzen von ſehr verſchiedenen 
Kräften ſich fo ähnlich ſeyn koͤnnen, daß ein 
Unerfahrner nicht im Stande iſt, fie zu um 
terſcheiden; Ueberdem kann man ja zu einer 
empiriſchen Pflanzenkenntniß nicht mehr ges _ 

langen, wenn man einmal der Gelegenheit 
Pflanzen demonſtriren zu ſehen beraubt ift. 
Auch hat die Arzneiwiſſenſchaft durch die 
Menge der uns nunmehr bekannten Pflan⸗ 
zen ietzt ein ganz anders Anſehen als ehe— 
mals. Dadurch kennen wir die einheimis 
ſchen Pflanzen ſicherer, und wiſſen die nuͤtz— 
lichen von den unnüßen und ſchaͤdlichen zu 
unterſcheiden. Durch dieſe werden wir end» 
lich angetrieben mit den inländifchen Pflan⸗ 
zen Verſuche zu machen, welche die Ges 
ſundheit und Wolfahrt des Menſchen bezielen. 

Freilich beſeelet nicht einem jeden das 

Vergnuͤgen Verſuche mit Pflanzen anzuſtel⸗ 



206 HERE 

len, gewohnlich werden fie davon abge 
ſchreckt; Um ſo mehr verlangen Maͤnner, 
die in der Botanik erfahren, und denen 
das Wohl der Menſchheit am Herzen liegt 
mit Recht, daß man endlich einmal von der 
Frage abſtehe, wozu die Kenntniß fo vieler 
Pflanzen nuͤtze. 

Jedermann wird leicht 1 daß die⸗ 
jenigen Pflanzen, deren Nutzen uns jetzt noch 
nicht einleuchtet, dennoch nicht gaͤnzlich zu 
verwerfen ſind, weil uns ihr Gebrauch erſt 
kuͤnftig bekannt werden kann. Die Erfabs 
rung bezeuget dieſes. Es iſt allen Apothe— 
kern (wier ohl zuweilen nicht jedem Arzt) ber 
kannt, daß die alten Medicamente faſt taͤg⸗ 
lich durch neue verdraͤngt werden. ie 
Materia Medica nimt mit jedem Tage zu, 
wird vermehrt, und verbeſſert. Dieß koͤnn⸗ 

te ich mit unzaͤhligen Beyſpielen beweiſen. 

Wenn alſo ein in der Botanik unerfahr— 
ner Arzt, keine andere Pflanzen kennt, als 
diejenigen, welche zu der Zeit da er die Doc 
tor Wuͤrde erlangte officinell waren (und 
auch von dieſem vielleicht kaum den 4ten 

Theil), und nun in wenigen Jahren vielleicht 



HEN. 207 

30 ueue Pflanzen officinell werden; fo kennt. 
er zwar die alten Medieinalpflanzen, wies 
wohl nur empiriſch, aber die Neuern ſehr 
ſchaͤtzbaren Arzneimittel find ihm gänzlich uns 
bekannt. Hieraus wird begreiflich, daß ſich 
der Arzt alle Mühe geben muͤſſe wahre bota— 
niſche Kenntniſſe zu erlangen, und ſolche im⸗ 

mer mehr auszubreiten und zu erweitern. 
Hiemit will ich nicht ſagen, daß er alle Pflan⸗ 

zen, die die Natur hervorbringt, kennen, 
daß er ſich alle botaniſche Buͤcher anſchaffen, 
und alle ſeine Zeit auf die Erlernung dieſer 
Wiſſenſchaft verwenden muͤſſe, das waͤre zu 
viel gefodert. Nur verlange ich, daß der 
Arzt ein Syſtem, welches es auch ſey, lerne, 
damit er eine jede vorkommende Pflanze 
examiniren und beſtimmen, auch wenn ſie 
von irgend einem Autor als ein neues Arz— 
neymittel empfohlen wuͤrde, dem Apotheker 
vorzeigen koͤnne. 

6. 5. 
Zu dem was ich bisher geſagt habe, 

fuͤge ich noch eine ſehr wichtige Sache hinzu, 
die dem Arzt allerdings antreiben muß, Bo⸗ 
tanik zu ſtudieren. / 
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Jeder Arzt verpflichtet ſich bey Erlan⸗ 

gung der Doctorwuͤrde mit einem Eide, daß 
er die Wiſſenſchaften in ihrer Ausbreitung 
und Verbeſſerung nach feinen Kraͤften vers 
mehren und erweitern wolle. Ein feder iſt 
alſo verbunden etwas zum Nutzen und Vor⸗ 
theil der Wiſſenſchaft beizutragen, und das, 
was er gelernt hat bekannt zu machen. 
Wie iſt es aber ohne botaniſche Kenntniſſe 
möglich, ein neues Mittel aus dem Pflanzen⸗ 
reiche mit Gewißheit zu empfehlen, und die 
Wurkungen deſſelben genau und puͤnctlich ans 
zugeben? Haben nicht zween ſonſt berühmte 
Männer dieſen Satz, durch manche Fehler 

beſtaͤttigt? Stoerk erzaͤhlte uns Verſuche 
mit Aconitum Napellus, und ließ Aconitum 
Cammarum abbilden. Wuͤrden wir nicht 
wann die Abbildung nicht dabei geweſen 
wäre auf ſein Anſehen gebauet, und das 
Aconitum Napellus kuͤhn gebraucht, aber die 
Wuͤrkung die jener darinnen fand, vergebeus 
gehoft haben ? 

Collin hat Verſuche mit Lactuca viroſa 
bekannt gemacht, da er doch ganz gewiß die 

Lactuca Scariola gebraucht hat. Wing uns 
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dieſes nicht bekannt wäre, fo wuͤrden wir 
ganz getroſt Lactuca viroſa gebrauchen, und 
uns ebenfalls, nur auf die umgekehrte Weiſe 
betrogen haben; indem I. virofa weit hefs 
tiger wuͤrkt, als L. Scariola, und alſo in 

geringen Doſen gegeben werden muß, da im 
Gegentheil die Wuͤrkung vom A. Napello 
ſchwaͤcher iſt, als vom A. Cammaro, 

9. 6. 
Ferner iſt es auch darum der Muͤhe werth 

daß ſich der Arzt mit der Botanik bekannt 
mache, und die Aehnlichkeiten der Pflanzen 

wohl beobachte, weil wir wiſſen daß mit 
der Gleichheit der Struktur auch die Gleiche 
heit der Wuͤrkung verbunden iſt. Es giebt 
zwar verſchiedene große Aerzte, welche die⸗ 
ſen Satz verwerfen; allein auf den erſten 
Anblik ſcheint jenes nicht nur wahr zu ſeyn, 
ſondern es wird auch durch die Erfahrung 
beſtaͤttiget; z. B. viele Tetradynamiſten ſind 
antiſcorbutiſche Mittel, der größte Theil der 
Monadelphiſten liefert ſchleimige Medicamen⸗ 
te, und die meiſten Umbellen zeigen heftige 
Wuͤrkung auf den menſchlichen Körper. All⸗ 

gemein trift dieſes freilich nicht zu, aber wir 
O 
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ſind auch in der Phnfiologie der Pflanzen noch 
nicht ſo weit gekommen, dieſes immer genau 
beſtimmen zu koͤnnen. Ob uns gleich die Er— 
fahrung ſehr oft lehrt daß in einer natürlichen 
Claſſe, die eine Pflanze eßbar, eine andere, 
ein Arzneimittel, eine andere, eine Gift— 
pflanze ſey; ſo bin ich doch uͤberzeugt daß 
der angeführte Satz nicht ganz zu verwer— 
fen iſt. Koͤnnen nicht die weſendlichen Theile 
welche bei der einen das Gift, bei der an— 
dern die Arzneikraͤfte ausmachen im ſtaͤrkern 
oder ſchwaͤchern Grade, in mehr oder weni— 
ger Quantitat gegenwärtig ſeyn? Iſt es 

nicht moglich daß fie mehr oder weniger eine 
gehuͤllet oder umwikelt ſind? Es traͤgt ſich 
oft zu, daß einerley Mittel itzt ſchaden, ein 
andermal heilen, ohne daß die Natur deſſel— 
ben, vielmehr nur der Grad, oder die Be— 
ſchaffenheit des Koͤrpers bei dem es gebraucht 
worden, veraͤndert iſt. Man hat verſchie— 
dene Beiſpiele angefuͤhrt meinen Satz aufs 
zuheben, indem aͤhnliche Pflanzen ganz ge— 
gentheilige Wuͤrkungen hervorgebracht haben 
ſollen; aber es iſt bekannt genug daß dieſe 

Beiſpiele nicht von natürlichen Claſſen herges 
nommen ſind. Die Pflanzen der wuͤrklich 
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natürlichen Claſſen kommen in der That im 
Geruch und Geſchmack uͤberein; und darauf 

macht uns auch der Inſtinet der Thiere aufe 
merkſam die nicht durch die Erfahrung, ſon⸗ 
dern durch den Geruch bewogen werden, 
ſchaͤdliche Pflanzen zu melden. 

Uebrigens kann ich nicht laͤugnen, daß, 
ſo wie jede Regel, auch dieſe ihre Ausnahme 
leidet. Sollte ich mich daher irren, ſo wird 

man es mir guͤtigſt verzeihen, und eines 
beßern belehren. Irren iſt menſchlich, ſagt 
Cicero, aber nur Thoͤrichte beharren in ihren 
Irrthum. Itzt aber bin ich noch nicht bes 
wogen, von meiner Meinung abzugehen. 
Selbſt die Einwendung: daß durch die Che— 
mie nichts Analogiſches in den Kraͤften der 
unter ſich verwandten Pflanzen hervorgebracht 
werde, iſt kein hinreichender Grund, den 
oben angefuͤhrten Satz zu verwerfen. Viele 
Naturgegenſtaͤnde find für unſere Faßungs⸗ 
kraft, fuͤr unſere Sinne, und fuͤr chemiſche 
Operationen, die gleichwohl heut zu Tage 
einen ſehr hohen Grad der Vollkommenheit 
erreicht haben, immer noch zu fein. 

O 2 
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9. 7. 

Endlich muß ich noch einen entſcheidenden 
Satz anführen, der, wenn er nicht alle die 
vorigen uͤbertrift, doch wenigſtens dem Be⸗ 
ſten an die Seite geſetzt werden kann. Alle 
Aerzte klagen daß in manchen Apotheken die 
ſchaͤtzbahrſten Medicamente oft verdorben und 
verlegen find, und daher den erwarteten Efs 
fect nicht leiſten, imgleichen daß ſie oft in 
allzutheuren Preiſe verkauft werden. Dieſen 
Fehlern kann durch gruͤndliches Studium in 
der Botanik in etwas abgeholfen werden. 
Denn wenn wir es uns angelegen ſeyn laſſen 
mit den einheimiſchen Pflanzen mehrere Ver⸗ 
ſuche anzuſtellen; fo werden wir die auslaͤn⸗ 
diſchen hin und wieder entbehren koͤnnen. 
So haben uns die Verſuche und Beobach⸗ 
tungen erfahrner Maͤnner gelehrt, das viele 
auslaͤndiſche Arzneymittel die ehemals durch⸗ 
aus fuͤr noͤtbig erachtet würden, itzt übers 
fluͤßig ſind. Beiſpiele davon haben wir an der 
theuren Sarſaparilla, deren ſeifenartige 
Theile uͤberdem noch oft vom Meerwaſſer 
ausgeſogen wurden. Dieſer kann man fuͤg⸗ 
lich die Klettenwurzel, die Seiffenkraut⸗ 
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wurzel, die Cichorien und Riedgraswurzel 
an die Seite ſetzen. Anſtatt der Contra⸗ 
herva dient die Schaffgarbenwurzel. Ja 
ſelbſt auſtatt der China kann manchmal die 
Entzianwurzel das Tauſendguͤldenkraut, die 
Rinde der Roßkaſtanie, der Eſche, der 
Saalweide, der Bocksweide, der Bruch— 
weide, der weißen Weide, die Bluͤthen des 
Mutterkrauts, der Camillen, der Paſtinak⸗ 
ſaamen, die Stechpalmblaͤtter, die Meiſter⸗ 
wurzel, der Wohlverlei, die Benedietenwur⸗ 
zel, und das Gnadenkraut, angewandt werden. 

Mehrere Aerzte haben Verſuche mit ein⸗ 
heimiſchen Pflanzen, die bisher nicht officis 
nell waren, angeſtellet. Sie haben fih da; 
durch den Dank des ganzen menſchlichen Ge— 
ſchlechts erworben, indem ſie es fuͤr keine 
Erniedrigung hielten, den wenigern bemit⸗ 
telten zu helfen, und zu unterſtuͤtzen. 

Dieſer Zweig der Materia Medica wurde 
durch mehrere Unterſuchungen erfahrner Maͤn⸗ 
ner immer mehr ausgebildet, und alle und 
jede denen das Wohl der Menſcheit und die 
Vervollkommung der Kunſt angelegen iſt, 
ſind verpflichtet das ihrige dazu beizutragen. 

| O 3 
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Dadurch wuͤrde bewuͤrkt daß wir die 
alten, ausgedoͤrten, und ausgelaugten In— 
dianiſchen und Africaniſchen Hartze, Wur⸗ 
zeln u. ſ. w. leicht entbehren, und ſtatt ihrer 

friſche, wirkſame, und unſerm Clima, und 
unſerer Natur mehr angemeſſene, gebrau⸗ 

chen könnten, Der gemeine Mann würde 
dann eher im Stande ſeyn Arzneimittel zu 
kauffen; folglich keine Krankheiten einwurzeln 
laſſen, ſondern den Arzt fruͤhzeitiger um 
Rath fragen. Kurz der Arzt wird dann 
durch wohlfeilere Mittel geſchwinder und 
ſicherer curiren, und ſich das Zutrauen des 
gemeinen Mannes leichter erwerben konnen. 
Jeden der zu dieſer heilſamen Verbeſſerung 

beiträgt, iſt man den warmſten Dank ſchuldig. 

Ich halte es für hinlaͤnglich bewieſen, 
daß die Pflanzenkenntniß jedem Arzt, der 
auf den Namen eines Selbſtdenkers und ges 
lehrten Mannes Anſpruch macht, durchaus 
unentbehrlich ſey. Ich fuͤge nur dem Schlu— 
ße dieſer Abhandlung den Wunſch hinzu, daß 

in Zukunft niemand mehr zu behaupten Ur— 
ſache habe, daß die groͤßte Anzahl von 
Aerzten weiter nichts verſtehe, als Kunſt⸗ 
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wörter, mit denen man keinen Begriff ver— 
bande. Mein fernerer Wunſch iſt dieſer, 
daß die der Arzneikunde Befliſſene einſehen 
und uͤberlegen moͤgen, daß die Kenntzeichen 
von Pflanzen, nur oberflaͤchlich erlernt, oft 
truͤglich und unzuverlaͤßig ſind, und daß von 
der genauen Kenntniß der Karaktere einer 
Pflanze das Wohl und Gluͤk der Menſchheit 
abhaͤngen koͤnne. 

Zuſatz von dem Herausgeber. 

Dieſe Abhandlung zeigt hauptſaͤchlich nur 
die Nothwendigkeit botaniſcher Kenntniſſe 
fuͤr den Arzt. Es wuͤrde mir leicht ſeyn 
noch weit ſtaͤrkere Gruͤnde dieſer Nothwen— 
digkeit fuͤr den Apotheker anzugeben, wenn 
ich nicht glaubte, davon ſchon in allen Jahr— 
gaͤngen dieſes Taſchenbuches „genug geredet 
zu haben; wenn ich nicht wuͤſte, daß dieſe 
Nothwendigkeit gegenwaͤrtig allgemein aner— 
kannt iſt; und wenn nicht ſelbſt in der vor— 
ſtehenden Abhandlung die botaniſchen Kennt— 
niſſe des Apothekers unbezweifelt vorausge— 
ſetzt wuͤrden. Sollten endlich die Aerzte 
wuͤrklich anfangen die Botanik gruͤndlicher 

O 4 
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zu ſtudieren, ſo wuͤrden ſie oft Gelegenheit 
haben den Apotheker dieſen oder jenen Keb- 
ler zu uͤberfuͤhren, und ſolches moͤchte wohl 
kein geringer Sporn fuͤr denſelben ſeyn, ſi ch 
kuͤnftig der Botanik fleißiger zu widmen. 

VIII. 

Verzeichniß einiger auf Guiana wach⸗ 
ſenden merkwuͤrdigen Pflanzen. 

Di. Verfaſſer der letztern Abhandlung 
Herr Doctor Rodſchied befindet ſich gegen⸗ 
waͤrtig als practiſcher Arzt auf Rio: Effer - 
quebo in Guiana. Er hat ſich in der Na⸗ 
turgeſchichte, beſonders in der Botanik 
und Inſektenlehre vorzuͤgliche Kenntniſſe er⸗ 
worben, und in dieſer Ruͤckſicht kann man 
von der Naturgeſchichte des Landes wo er 
ſich befindet, noch manche intereſſante Nach⸗ 
richt erwarten. 

Einſtweilen findet man in feiner Reiſe⸗ 
beſchreibung, die er den Herrn Geheimenrath 
Baldinger mitgetheilt hat, und die in def 
ſen Mediciniſchen und Phyſiſchen Journal 

28 Stuͤk 1792 befindlich, einige botaniſche 
Merkwuͤrdigkeiten, wovon ich zuerſt nur die 
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fodanı aber die Rach⸗ 

richten von einigen merkwuͤrdigern ſelbſt, 

mittheilen will. 

Von 220 Pflanzen die Herr D. Rod⸗ 

ſchied waͤhrend ſeines bisherigen Aufenthalts 
in Guiana ſammelte, waren folgendes die 

Merkwuͤrdigſten. 

1. Alpinia fpicata. Jacq. 

2. Renealmia exaltata. 

3. Maranta arundina- 

cea. 

4. Verbena curaſſavica. 

x, Sacharum officina- 

rum. 

6. Scoparia dulcis. 

2% Allamanda cathar- 

tica. 

8. Convolvulus brafi- 

lienſis. 

9. Heliconia pfittaco- 
zum. | 

10. Aſclepias curaſſa- 

vica. 

11. Capſicum bacca- 

tum. 

12. Eapficum fruteſ- 

cens. 

13. Eapficum groſſum. 
14. Coffea arabica. 

15. Phyſalis angulata. 

16. Bromelia Ananas. 

17. Bromelia Karatas. 

18. Crinum america- 

num. 

19. Coceoloba uvifera. 

20. Anacardium occi- 

dentale. 

21. Caſſia occidentalis. 
22. Caſſia alata. 

23. Quaflia amara, 
24. Spondias Mombin. 
25. Euphorbia thymi« 

folia, 

O 5 
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26 Pfidium pyriforme. 42. Citrus medica. 
27. Nymphaea glan- 43. Compta* ;anthel- 

dulifera. Rodf. miſkica - £ 
28. Creſcentia Cujete. 44 Paſſiflora lauriſolia- 

29. Lantana Camara. 45. Paſſiflora foetida. 

30. Avicenna nitida. 49%. Paſſiflora biglandu- 

31. Origanum Maru. loſa. Auct. 

32. Ballota ſuaveolens. 47. Arum ſagittifolium. 
23. Waltheria ameri- 48. Arum arboreſcens. 
35 

cana. 49. Arum Regnium.**) 

34. Hibiſcus tiliaceus. 50. Zea Mays. 
35. Goſſipium arbo- 5 1. Amaranthus albus. 

reum. 52. Jatropha Manihot. 

36. Bactris minor Jade. 538: Jatropha Curcas, 
54. Ricinus communis. 

55. Momordica cylin- 

drica. * 
: 56. Momordica Luffa. 

39. Arachis Hypogaea. 57. Carica Papaia, 3 

40. Indigofera tincto- 58. Cecropia peltata. 

37. Cytiſus Cajan. 

38. Hibiſcus eſculen- 

ria. 900 59. Muſa paradifiaca. 
41. Citrus Aurantium. 60. Cocos nucifera, 

* 
* 

*) Vermuthlich Conyza. H. 

** Vielleicht Seguinum. H. 
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Ich theile nun von einigen der borzuͤg⸗ 

lichſten die Nachrichten des Herrn Verfaſ— 

ſers mit. 

Verbena curaſſavica. Sie wird hier all⸗ 

gemein als Thee getrunken. a 

Ich ſelbſt bediene mich ihrer ſchon länger 

als 3 Monathe. Bey einem ſehr angeneh— 

men Geſchmak und allen guten Eigenſchaften 
des Thees, fehlt ihr daß betaͤubende und 

adſtringirende deſſelben. Man kann ſie das 

her in ziemlicher Quantitaͤt gebrauchen, 
ohne beſondern Nachtheil. “) 

Convolvulus braſilienſis. Einwohner die 

ihre eigne Aerzte ſind, preßen den milchigten 
Saft aus dieſer Pflanze, diken ihn ein, und 
geben davon einen Scrupel fuͤr eine Laxans, 

* Es möchte doch wohl der Mühe werth ſeyn, 

mit dieſer Pflanze in Deutſchland Verſuche zu 

machen, da man ſchon fo viele Verſuche dies 

for Art mit mancherley Gewaͤchſen angeſtellt 

hat, die äber alle den gehoften Erfolg nicht 

hatten. Möchten uns doch die deutſchen Freun⸗ 

de des Herrn Verfaſſers zu Saamen gehe 

lich ſehn. H. 
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das aber außerſt heftig purgirt. In Waſ— 
ferfüchten verſtaͤrken ſie die Gabe, und lee— 
ren dadurch das Waſſer auf einmal aus. 
Wie viele aber dadurch ſchon verlohren ge⸗ 
gangen find, das weiß ich nicht“) 

Aſclepias curaffavica, Die hieſtgen Eine 
wohner, die überhaupt alle draſtiſche Pur⸗ 
gir und Brechmittel ſehr lieben, und eine 
Laxans die nicht wenigſtens zehn Stuhl 
gange verurſacht, verachten *), bedienen 
ſich auch dieſer Pflanze als Brechmittel. Sie 
geben das Dekockt der Blaͤtter, oder das 
Pulver der Wurzeln. Erſteres bediene ich 
mich ſelbſt, aber nie als Brechmittel, ſon⸗ 
dern nur in ſolchen Faͤllen, wo ich nach der 
Haut treiben, und durch Schweiß und Urin 

*) Dies verdiente eine genaue Beobachtung. 

Hartnaͤkige Krankheiten wollen zuweilen mit 

Gewalt angegriffen ſeyn, und vielleicht haͤtte 
ſich dieſe Curmethode unter den Negern ſchon 
laͤngſt verlohren, wenn ſie jedesmal ſichtbar 

fchadlich wäre. H. 

**) Ceſt tout comme ches nous. H. 
1 
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aͤusleeren will. Und da gebrauche ich es 
mit größtem Nutzen. ) 

Phyſalis angulata. Sie wird ihrer Fruͤch⸗ 
te wegen angepflantzt, die von den Euros 
paͤern haͤufig roh gegeſſen werden, meinen 
Geſchmak aber nicht ſchmeicheln. Sie ha 
ben bey vielen Pfiegma einen bitterlichen 
Nachgeſchmak, der alles das ſuͤße, was man 
W empfand verdunkelt. *%) 

*) Dieſe Verſuche könnte man auch in Deutſch 
land wiederholen. Die Pflanze komt hin und 

wider in botaniſchen Gaͤrten vor, und wuͤrk⸗ 

ſame Mittel haben wir noch immer noͤthig. H. 

**) Bekanntlich wird guch die Frucht von der 

Phyfalis Alkekengi gegeffen, und zwar ohne 
tachtheil. Ich weiß daß Leute ſolche an Dis 

ten wo fie häufig wuchs in großer Anzahl ges 

noſſen haben, ohne irgend eine Wuͤrkung ſelbſt 

keine Urintreibende Kraͤfte davon zu ſpuͤren. 

Wenn man den bleibenden Kelch an die Frucht 

bringt, ſo nimt ſie einen bittern Geſchmak 

davon an. Auch die Beeren der Phyfalis 

peruviana haben einen guten Geſchmak, und 

haben keire natheilige Wuͤrkung. H. 
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Bromelia Ananas. Sie waͤchſt hie überall 
wild, und zwar in ſolcher Menge, daß ſich 
die Maulthiere, deren auf mancher Plantage 
30 bis 40 ſind, davon naͤhren. Es giebt 
vier Varietäten, die ſyſtematiſch nicht wohl 
zu unterſcheiden ſind, aber an Geſchmak und 
Groͤße ſehr viel von einander abweichen. Aus 
einer Art die febr | viel Phlegma hat, machen 
die eingebohrne Judianer ein berauſchendes 
Getraͤnk. 

Bromelia Karatas. Ein wundervolles Ge 
waͤchs. Seine Blätter erlangen eine Länge 
von 12 bis 18 Fuß, die ſich ungeheuer aus— 
breiten, und in deren Mitte auf der Wurzel 
die Bluͤthe ſitzt, oft in der Breite eines Faß⸗ 
bodens. Die Saamencapſeln find angenehm 
zu eſſen, doch haben ſie einen etwas ſcharfen 
Nachgeſchmak, der, wenn man s bis 6 ißt, 
dle Zunge gefuͤhllos macht. 

Crinum americanum. Dieſe Pflanze wird 
hie für Scilla maritima gehalten, und haufig 

an ihrer Stelle gebraucht. Ob mit guten 
Erfolg, weiß ich noch nicht. 

Anacardium occidentale, Ein ſehr ſchöner 

Baum, mit ovalen Blattern, und roͤthlichen 



N 223 

Blumen „die einen ſehr angenebmen Geruch 

verbreiten. Das koniſche Receptaculum, 
worauf der nierenfoͤrmige Saame ſitzt (Se- 
men Anacardii. Elepfantenlaͤuſe der Apothe— 

ker. H.) iſt angenehm zu eſſen, doch hat es 
einen etwas herben Geſchmak. die niren— 
foͤrmige Nuß wird ausgetroknet, der Kern 
uͤber den Feuer geroͤſtet, und ſo wie in Eu— 
ropa die Kaſtanien geſpeißt. Von dem 
ſchreklichen Gift, das man ihm zueignet, 
weiß ich hier nichts, und jeder ißt ſie 
ohne Furcht. 

Quaſſia amara. Der Quaßiabaum waͤchſt 
hie in ungeheurer Menge. Oft enthaͤlt eine 
Streke von einen halben bis ganzen Morgen, 

nichts anders, als Quaßiabaͤume, und das 
fo dicht, daß man erſt einige wehauen muß, 
wenn man hindurch gehen will. Es iſt be⸗ 

greiflich, daß es bei einer ſolchen Dichtigkeit 
keine ſtarke Baͤume gibt. Auch habe ich 
uͤberhaupt noch wenig ſtarke Quaßiabaͤume 
geſehen. Der dikſte den ich ſah, enthielt 
ohngefehr im Durchmeßer, dicht uͤber der 
Wurzel 6 Zoll. Das gewoͤhnlichſte iſt von 
ein bis 3 Zoll. Er bluͤhet ſehr leicht, auf 
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ſerordentlich ſtark, und immerwaͤhrend. Eine 
Staude die kaum die Dike eines kleinen Fin⸗ 
gers hat, bluͤhet ſchon ſehr voll. An einer 
Altern Staude, treibt jeder Aſt eine Bluͤthen⸗ 
traube immerwaͤhrend. In ſechs Monathen 
die ich hier bin habe ich ihn noch nie ohne 

Bluͤthen geſehen, und dieſes gereicht den 
amerikaniſchen Waͤldern zur ungemeinen Zierz 
de. Denn, nichts prächtiges kann man fe 
hen, als eine große Anzahl bluͤhender Duafs 
ſiabaͤume, mit ihren gefiederten glänzenden 
Blaͤttern, und purpurrothen Blumen, deren 
Purpur die gelben Antheren, die daraus her— 
vorragen, noch mehr erhoͤhen. Zumal wenn 
eine Alamanda mit ihren goldgelben, die Ci- 
tharexyla mit der weißen, fleiſchfarbnen 
und karmoſinrothen, die Echites mit wei⸗ 

ßen und gelben, Paſſiflorae mit weiſſen und 
rothen Blumen, dieſen Quaßiawald durch⸗ 
blatten, und endlich die neue Bignonia mar 
jeſtaͤtiſch über alle hervorragt, und durch 
ihr tiefes Blau, den hellern Farben mehr 
Hebung gibt. Die Eigenſchaften der Qua⸗ 

gia find in Europa hinlaͤnglich bekannt, alſo 
nichts hiervon. Da man aber in Europa 

nichts anders hat, als das Holz, und daß 
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ſelbe der geringſt wuͤrkende Theil am ganzen 
Baume iſt, ſo ſey es mir erlaubt, etwas 
von den uͤbrigen Theilen zu ſagen. Daß die 
Rinde das Holz an Wuͤrkſamkeit uͤbertrift, 
iſt bekannt genug. Aber dieſe wird weit 
uͤbertroffen, von der Rinde der Wurzel, 
und dieſe von der Bluͤthe. Sie leiſtet die 
mehrſte Wuͤrkung in allen den Faͤllen, wo 
nur immer Quaßia angewendet werden kann. 
Auch gegen Würmer in einem Infufo fpirituofo 
iſt ſie eins der erſten Mittel die wir kennnen, 
bei mehrerer Muffe werde ich alle Theile dies 
ſes Baums unterſuchen, und das Reſultat 
davon mittheilen. 

Spondias Mombin. Ein ſehr hoher praͤch⸗ 
tiger Baum, der eine ungemein große Bluͤ— 
thentraube traͤgt. Aus einer einzigen Traube 

machte ich 19 Bogen große Exemplare zum 
Einlegen. Die gelbe Frucht die einer Mi— 
rabelle ſehr gleicht, aber laͤnglicht iſt, iſt 
ſehr wohl zu eſſen, da fie aber beftandig viel 
Wuͤrmer enthaͤlt, ſo wird ſie wenig geſpeiſet. 
Um ſo nuͤtzlicher hingegen ſind ſeine andere 
Theile. Die Rinde dieſes Baums mit Waſ— 
ſer gekocht, und unreine Geſchwuͤre damit 
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gewaſchen, auch gepulvert, und in Subſtanz 
aufgelegt, reinigt die Geſchwuͤre zum Er— 
ſtaunen. Der Saft der Blaͤtter ausgepreßt, 
und in entzuͤndete Augen getroͤpfelt, heilt 
aͤugenbliklich, wenn die Ophthaͤlmie keine ans 

dere innerliche Fehler zur Urſache hat. Ein 
Decoct der Bluͤthe thut in Anginis, Bruſt⸗ 
beſchwerden, und übrigen verwandten Krank— 

heiten, als befanftigendes und verbeſſerndes 
Mittel wahre Dienſte. 

Nymphaea glandulifera. Vielleicht iſt ſie 
nichts anders als Nymphaea alba, deren 
ganzen Habitus ſie hat. 

Allein ein Kranz von keilfoͤrmigen Glan⸗ 
deln, der um das Stygma herum ſitzt, hat 

mich veranlaßt, fie als eine eigene Art ans 
zunehmen. Vielleicht hat Nymphaea alba 
eben dieſen Kranz auch, ich kann mich nicht 
mehr recht beſinnen. Die Blaͤtter werden 
friſch aus dem Waſſer genommen, und von 
den Kranken wieder das Kopfweh ange⸗— 
wendet. f 

Indigofera tinctoria, Waͤchſt an ſandigen 
Orten in erſtaunlicher Menge wild, und 

* 
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wird auch haͤufig gepflanzt, wiewohl nicht 
ſo haͤufig als Zuker, Coffe und Baumwolle, 
weil er unter allen die meiſte Arbeit koſtet, 
und verhaͤltnißmaͤßig nicht fo viel einbringt. 

Arum arborefcens, uud Arum ſeguinum. 
Beide aͤußerſt giftige Pflanzen. Die Blaͤtter 
gekauet, zerfreſſen Lippe, Zunge und Gau— 
men, und hinabgeſchlukt bringen ſie den Todt. 

Creolen Neger die boͤſes Herzens find, 
brennen ſie zu Aſche, und ſtreuen das Pulver 
unter Speiſe und Trank.*x) Wer davon 
genießt, iſt des Todes. Einen Hahn mit der 

Abkochung dieſer Blaͤtter gewaſchen, oder 
ihn die Aſche unter die Fluͤgel geſtreuet, 

bringt ihm ſogleich einen Krampf zuwege, 
wobei der Schnabel offen ſteht, und die 
Fluͤgel gelaͤhmt herabhaͤngen. War die Do⸗ 
ſis ſtark, ſo ſtirbt er an Convulſionen. Wird 
ihm ein Sporn damit beſtrichen, fo wird 
er plotzlich blau, dann ſchwarz, und end» 
lich a er ihn durch den troinen Brand. 

P 2 

*, Alſo, wenn der Landmann die Giftpflanzen 

kennt, ſo hat er Werkzeuge des Todes in Haͤnden! 

Vergleiche die obige Preis beantwortung. H. 
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Die Probe ob ein Hahn, oder andre Ge— 
fluͤgel auf dieſe Art vergiftet find, iſt fol 
gende. Man waͤſcht das verdaͤchtige Thier 
mit Waſſer, vorzuͤglich auf und unter den 
Kluͤgeln, und ſetzt den andern dieſes Waſ— 
fer zu trinken vor. Taumeln fie, fallen fie 
um, und lauffen wie naͤrriſch herum, ſo iſt 
es ſicher, daß ſie vergiftet ſind. 

Ricinus communis. Dieſes Gewaͤchs ers 

reicht hie eine Hohe von 20 bis 30 Fuß: 

Die Creolen wiſſen aus den Saamen das 
Oehl durch kochen zu erhalten, und bedienen 
ſich deſſelben als Hausmittel. 

Momordica Luffa. Dieſe Pflanze iſt ſehr 
unrichtig unter die Momordicas gebracht, 
und fie muß, wenn anders das Sexual- Ep 
ſtem etwas gelten ſoll, eben ſo gut ein ei— 
genes Geſchlecht (Gattung H.) ausmachen, 
als die Ohayota edulis Jacq. Sie hat fuͤnf 
freie Staubfäden, und von den Momordi- 
cis nichts, als den aͤußern Habitus. Die 
Frucht iſt lang, cylindriſch, und vorn et⸗ 

was zugeſpitzt. Das Fleiſch iſt ſehr fein 

mit Gefaͤßen durchflochten, die wenn Luft 

0 
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und Wetter das Fleiſch aufgezehrt haben, ein 

herrliches Sieb machen, wodurch ſich lehr 

gut filtriren laͤßt. 

Muſa paradiſiaca. Dieſe baumartige Pflan⸗ 

ze liefert das Weſtindiſche Brod. Ohne ſie 
wuͤrden die hieſigen Colonien nicht beſtehen 
koͤnnen. Denn keine andere mir bekannte 
Pflanze, die zu dieſem Endzwek angewendet 
werden koͤnnte, waͤchſt mit ſo wenigen Unfos 
koſten, und auf ſo wenigem Grunde als die 
Muſa. Jeder Stamm traͤgt eine herabhaͤn⸗ 
gende Traube, die ohngefehr 40 bis 50 
Fruͤchte traͤgt, die einen Schuh lang, und 
etwa zwölf Zoll dick ſind. ie werden wenn 
ſie reif ſind entweder roh gegeſſen, oder in 
Scheiben geſchnitten, und mit Butter geba⸗ 
cken, da fie denn den Geſchmak eines Europaͤi⸗ 
ſchen Apfelkuchens haben. Unreif, wird 
die gruͤne Schale abgezogen, dann wird das 
Mark in Feuer geroͤſtet, und dient ſtatt Brod. 
Jeder Neger erhaͤlt woͤchentlich eine ſolche 
Traube, und anderhalb Pund geſalzen Fiſch, 
als Proviſton, was an Werth 83 Gr. aus⸗ 
macht. Denn ein Bunſch Bananen, ſo wird 

die Fruchttraube hier genannt, koſtet, wenn 
RR 3 | 
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er gekauft wird, acht Stuver, und ein Pfund 
Fiſch 23, bis 3, oder auch 3 + Stuver.*) 

) Hier habe ich das Merkwuͤrdigſte von den be⸗ 

ſchriebenen Gewaͤchſen ausgehoben. Wer wunſcht 

ſich, bei einiger botaniſcher Kenntniſſe, nicht 
ſelbſt in dieſe herrliche Gegend, wo man alle 

Tage auf nie geſehene, und meiſtens wunder 
volle Gewaͤchſe ſtoͤßt. Ich weiß daß jaͤhrlich 
einige conditionirende Apotheker nach dieſer 

Gegend, beſonders nach Surinam gehen. Moͤch⸗ 

ten dieſe doch bei den dortigen Ueberfluß auch 

an ihre Landsleute denken, und wo nicht aller⸗ 

lei Saamen, doch wenigſtens Exemplare her: 

ausſchiken, oder einſtens mitbringen. Wuͤrde 

es nicht eben fo viel Ruhm ſeyn, den Quaſ⸗ 
ſienbaum nach Deutſchland zuerſt gebracht zu 

haben, als man das Andenken eines Nicots 

ſegnet? Der uns den erſten Tabak zugeführt 

hat. Indeſſen rathe ich meinen Landsleuten, 
ſich, ehe ſie in dieſe vortrefliche Gegend reiſen, 

etwas mit der Inſektologie bekannt zu machen. 
Dieſe Geſchoͤpfe ſind in der dortigen Gegend 

eben ſo bewunderungswuͤrdig, an Groͤße, Far⸗ 
be, G ſtallt, u. f. w. als die Pflanzen, und 

‚fie werden dann erſt durch ihre Kenntniſſe dop⸗ 
peltes Vergnugen einernten koͤnnen. H. “ 
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IX. 

Ueber ein neues Pflanzenſyſtem, von 
Herrn Dr. Pipenbring zu Marburg. 

a 

Die Botanik, eine der angenehmſten 
ſchönſten Wiſſenſchaften die ich kenne, eine 
Wiſſenſchaft die ich ihres großen Nutzens 
wegen, den ſie nicht allein in der Arzneikunde 

ſondern auch in der Oekonomie ſchaft, gewiß 

nicht wenig verehre, hat naͤchſtens eine ziem⸗ 
liche Veraͤnderung zu erwarten. Unſer bies 
ſige beruͤhmte verdienſtvolle, und wie be— 
kannt, geſchikte Herr Hofrath Moͤnch, ar— 
beitet nehmlich an einem neuen Pflanzenſy— 
ſtem, welches, wie ich glauben darf, das 
einzigſte beſte Werk werden und ſeyn wird, 
von allen denen, die uns bekannt ſind. Er 
folgt bey der Aufſtellung deſſelben nur einzig 
und allein der Natur. Er nimmt an was 
dieſer und nicht Buͤchern, eigen iſt — was 
nur dieſe zeigt und nicht was jene vorfchreis 

ben. Die Natur iſt das beſte getreueſte 
Buch, und will man Syſteme aufbauen 
die nicht ſchwankend ſeyn ſollen, wie ſie 
dieſes nicht ſeyn A fo muß man ſich 

4 
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nur allein nach dieſem richten; fo muß man 
zuvor alle Eigenliebe fuͤr den zu bearbeitenden 
Gegenſtand, alle Vorurtheile, ablegen; ſo 
muß man Entdekungsſucht, ſonſtige Intereſſe 
und dergleichen mehr die alles bei Seite le 
gen, wenn etwas Getreues herauskommen 
ſoll. Das thut Moͤnch, dem zu Folge und 
feines großen Forſchungsgeiſtes, feines 
genauen Beobachtens und eines tiefen 
Bluͤkes wegen, auf und in das wirkliche der 
Natur, wovon ich, beſonders was Botanik 
betrift, perſoͤnlich uͤberzeugt bin, das alles, 
ſage ich, laßt ſich erwarten was ich geſagt habe. 

Die Grundfeſte worauf Herr Hofrath 
Moͤnch, mein unvergeßlicher Lehrer und 
Freund, ſein neues Syſtem bauet — der 
Plan wornach er ſolches bearbeitet, iſt: der 

Sitz der Staubfaͤden. Freilich, wer 
Botanik etwas wiſſenſchaftlich getrieben und 
ſich nicht nur blos um die Namen der 
Pflanzen bekuͤmmert hat, der weiß, daß auch 
Linne bei den Claſſen Jcofandria und Poly- 
andria auf den Sitz der Staubfaͤden mit 
Ruͤkſicht nahm. Allein wie ungewiß, wie 
fehlerhaft er alle uͤberhaupt, bei Beſtimmung 

\ 



N A 233 

und Beſchreibung der Pflanzen zu Werke ges 

gangen und dadurch Natur und uns viel— 

fältig hinters Licht geführt hat, it erwies 

fen und wird noch genugſam erwieſen werden, 

fo lange der Himmel Nachbeter des FInnaus 

erſchaffen wird. 

Nach den Sitz der Staubfaden waͤhlt 
nun Herr Hofrath Moͤnch folgende 7 Claſſen. 

Sie heiſſen: Thalamaſtemon, Calycoſte- 
mon, Petaloſtemon, Parapetaloftemon, Al- 

lagoſtemon, Stiloſtemon und Stig Matoftemon. 
Wenn nun 

1. alle Staubfaͤden auf den Fruchtboden 
ſitzen, ſo iſt das Thalanioſtemon. . 

2. Wenn alle Staubfaͤden am Kelch 
ſitzen, fo iſt das Cath coſtemon. 

3. Wenn alle Staubfaͤden an der Blume 
ſitzen, fo iſt das Petaloſtemon. | 

4. Wenn in der Mitte der Blumen Blätter 
ſitzen, die von allen andern Blumenbläts 
tern abweichen, fo iſt das Parapetaloſtem. 

3. Wenn die Staubfaͤden bald an den Blu⸗ 
menblaͤttern, bald auf den Fruchtboden 

5 5 
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oder Kelch, fie mithin abwechſelnd fißen, 
ſo iſt das Allagoſtemon. 

6. Wenn die Staubfaͤden am Griffel ſitzen, 
fo iſt das §tiloſtemon. 

7. Wenn die Staubfaͤden auf der Narbe 
ſitzen, fo iſt dies Figmatoſtemon. 
Und wenn 

8. die Blumen unkenntlich ſind, ſo iſt dies 
und koͤmmt noch dazu Cryptoflemon. 

Um die Ordnungen zu beſtimmen, rich— 
tet ſich unſer Herr Verfaſſer des neuen Sy— 

ſtems nach den Bau der Blumen, nehmlich: 
ob Blumen ſimplex completi monopetali oder 
ſimplex completi polypetali oder fimpl. corol- 
lati monopetali oder ſimpl. corollati polypetali 

u. ſ. w. ꝛc. ſind. Die Einrichtung der Ord— 

und Unterordnungen ſind ohngefehr folgende. 

Ordo I. 

a. Flores fimpl. completi monopetali. 

b. Calyx fimpl. vel duplex monophyllus. 

c. Ovarium ſuperum. (Ovarium iſt hier das, 
was bei Linnaus Germen iſt.) 

d. Eparapetaloidei. 
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e. Stamina libera vel connata. 

f. Antherae liberae vel connatae. 

Fructus. 

Diviſio 1. 

x. Parapetaloidei. 

Diwelio'2, 

. Ovarium inferum (heißt wenn der Frucht⸗ 
knoten unter der Blume ſitzt). 

2. Eparapetaloidei. 

Diwifio 3. 

(et 

1. Ovarium inferum, 

2. Parapetaloidei, 

Ordo 2 

a. Flores fimpl. completi polypetali. 
b. Calyx priofis. 

c Ovarium ſuperum. 

d. Eparapetaloidei. 

e. Stamina libera vel connata. 

f. Antherae liberae vel connatae. 

Fru c eu us. 

Divifio r. 

1. Parapetaloidei. 
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Divifio 2. 

1. Ovarium inferum, un 
2. Eparapetaloidei. 

Dir fo. TR. 

Ovarium inferum. 

2. Parapetaloidei. 

Ordo 3. 

a. Flores fimpl. completi polypetali. 

b. Calyx polyphyllus vel ſimplex vel duplex. 
c. Ovarium ſuperum. 

d. Eparapetaloidei. 

e. Stamina libera vel connata. 

J. Antherae liberae vel connatae. 

1 0 

Fructus, 

Divifioz. 

Parapetaloidei. 

Divifioz, 

Ovarium inferum. 
2. Eparapetaloidei. 

DADTIT0 . 

1. Ovarium inferum, 

2. Parapetaloidei. 

it 0 

2 

[3 
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b. Ovarium ſuperum. 

‚Eparapetaloidei, 

ger. 

* 

1 

I. 
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Ordo 4. 

Flores fimpl. corollati monopetali. 

Stamina libera vel connata. 

Antherae liberae vel connatae. 

1 Fructus. 

Di viſio 1. 

Parapetaloidei. 

Divifio », 

Ovarium inferum, 

Eparapetaloidei. 

Diviſio. 3 

Ovarium inferum. 

Parapetaloidei. 
7 

2 Ordo F. 

a. Flores ſimpl. corollati polypetali. 
Ovarium ſuperum. 

Eparapataloidei. 

Stamina libera vel connata. 
Antherae liberae vel connatae. 
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Fructus 

Divifiones ordinem priorum. 

Ordo 6. 

a. Flores ſimplices apetali calyce monophyllo 
vel ſimpl. vel duplici. 

b. Ovarium ſuperum. 

c. Stamina libera vel connata. 

d. Antherae liberae vel connatae. 

5 Fructus 

Divifiones priorum. 

Grad 7. 

a. Flores ſimpl. apetali calyce polyphylle 
vel ſimplici vel duplici. b 

b. Ovarium ſuperum. 

c. Stamina libera vel connata. 

d. Antherae liberae vel connatae. 

Fuck; - 

Divifiones proximi. | 

Ordo S. 

a. Flores aggregati monopetali. 
b. Calycibus monophyllis. 

c. Ovarium ſuperum. 

d. Eparapetaloidei. 



e. Stamina libera vel connata. 

f. Antherae liberae vel connatae. 

Fructus. 

Divifiones priorum. 

Ordo 9. 

a. Flores aggregati polypetali. 

b. Calycibus monophyllis. 

c. Ovarium ſuperum. 

d. Eparapetaloidei. 

e. Stamina libera vel connata. 

f. Antherae liberae vel connatae. 

Fu bit u 5. 

Diviſiones antecedentis. 

13 Grace, 

. Flores aggregati polypetali. Hr 

b. Calycibus polyphyllis. 

c. Ovarium ſuperum. 

d. Eparapetaloidei. 
e. Stamina libera vel connata. 

f. Antherae liberae vel connatae, 

Fructus. 

Diviſiones antecedentis. 

239 
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Ordo 11. 

a. Flores compofiti ligulati: 
b. Caiyx monophyllus. 
c. Receptaculum. 

d. Semina. * 

e 

a. Flores compoſiti ligulatis 
b. Calyx polyphyllus. 

1. acqualis. 

2. calyculatus. 

3. ite bricatus. 

4. ſquarroſus. 

c. Receptaculum. 

d. Semina. 

[4 

Ordo 13. 

a. Flores compofiti tubulati. 

b. Calyx monophyllus. 
c. Receptaculum. 

d. Semina, 

Ordo 14 

a. Flores compofiti tubulatis 

b. Calyx polyphyllus. 

c. Receptaculum. 

d. Semina. 
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Ordo 15. 

Flores compoſiti radiati. 

. Calyx monophyllus. 

. Receptaculum. 

Semina. an oa © 

Ordo 16. 

. Flores compoſiti radiati. 

. Calyx polyphyllus. 

. Receptaculum. 

. Semina, 
7 / 

ann oa —w- 

Das mare etwas von der Einrichtung 
des neuen Pflanzenſyſtem's, obwohl nicht die 
vollkommene Einrichtung doch fuͤr eine bloße 
Nachricht genug davon. Daß die Arbeit 
unſers Herrn H. Moͤnchs mit dem Syſtem 
des verewigten Gleditſches manches Aehn— 
liches habe, wird man bei der Ueberſicht 
des hier mitgetheilten erwähnten ohnfehlba— 
ren Umriß, bald ſehen. Der Herr Verfaſ— 
fer wird es auch zu feiner Zeit gern befens 

nen, daß er das Syſtem des Herrn Gleditſch 
zum Grunde gelegt habe; allein wie Him— 

melweit das Syſtem des Herrn Moͤnchs 
von dem des Herrn SA INRe unterſchie⸗ 

2 
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ſchen feyn wird und daß wir das Werk des 
Herrn Hofraths dieſem für ein Eignes ans 
erkennen 1 wird und muß uns die 
Zeit lehren. Wie ichs glaube, ſo werden 
Sie, mit mir, die Schrift ſelbſt ſehnlichſt, 
erwarten. 

Nu ik 

Ueber die Pflanzenſyſteme. 

5 Die Ausfuͤhrung des vorſtehenden Pflan— 
zenſyſtems des Herrn Hofrath Moͤnchs 
wird gewiß jeden Botaniſten ſehr intreßiren, 
und es laßt ſich allerdings von dem tiefen 
Forſchungsgeiſte deſſelben eine vortrefliche 
Ausarbeitung um ſo mehr erwarten, da ihm 
die Anlage ſeines e Stoff genug 
darbietet. 

Denn es iſt vorauszuſetzen, daß nun 
einmal die Unbeſtimmtheiten derjenigen Theile 
worauf das Syſtem gebauet wird, in Nichs 
tigkeit gebracht werden. Ich will hier nur 
blos die Kelche und Blumen anfuͤhren, bei 
welchen noch verſchiedene Schwierigkeiten in 
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den Beſtimmungen obwalten. Wenn 3. B. 
ein gewiſſer Theil der Bluͤthe nach den Grunde 
ſaͤten des einen Botaniſten, zum Kelch ger 
macht wird, ſo nennt ihn der andere, Blume, 
wie dies bei mehrern Pflanzen der Fall iſt, 
die nur einen dieſer Theile beſitzen, und 
oft Kelche haben. Fa es tragt ſich fo gar 
zu, daß es ſcheint, als wenn Kelch und 
Blume in einem Theil vereinigt ſey, wie z. 
B. bei Ornithogalum, an welchen die aͤußere 
Seite des vorhandenen Theils, eine gruͤne 

Farbe hat, von feſterm Gewebe iſt, und 

7 

alſo fuͤr die Natur des Kelchs ſpricht, die 
innere Seite hingegen iſt voͤllig von blumen— 
artiger Farbe, feinern Baue, und komt da⸗ 
durch der Blume nahe. 

Auch iſt der Fall nicht ſelten, der bei 
den Pulſatillen den Juncis und den Rumicibus 

vorkommt, da die drey aͤuſſern Blumenblaͤtter 
hariger, und von etwas feſtern Baue find, 
auch aus der Rinde ihren Urſprung nehmen, 
mithin wahre Kelchblaͤtter ſeyn koͤnnten, das 
hingegen die innern Blumenblaͤtter feiner und 
glatter ſind, und aus dem Holze entſpringen. 

(Endlich iſt der Sitz der Staubgefaͤſſe auf 
23 
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der Narbe ſehr zweifelhaft, und dürfte den 
Anfaͤnger ziemlich ſchwer ſcheinen). Da nun 
von den tiefen Einſichten des Verfaſſers zu 
erwarten iſt, daß er dieſe Schwierigkeiten zu 
uͤberwinden wiſſen werde, ſo wird das ein 
neues weites Feld zu Beobachtungen, und 
zu Belehrungen. Alle nun in Betracht kom— 
mende Theile werden naher unterſucht, bes 
richtigt, und der ganze Hauptzwek der Sy— 
ſteme, Charactere der Pflanzen, und uns 
wandelbare Gattungs und Arten Kennzeichen 
feſtzuſetzen, wird dadurch immer mehr er— 
reicht. Schon dieſes macht die Auffuͤhrung 
eines neuen Syſtems wichtig. 

Gleditſch bauete allerdings ein aͤhnliches 
Syſtem auf die Inſertion der Staubgefaͤße, 
aber feine Ordnungen und Unterabtheiluns 
gen waren von denen des Herrn Hoffr. 
Moͤnchs ſebr verſchieden, denn Gleditſch nahm 
fie von der Anzahl der Staubgefaͤſſe her, wo—⸗ 
durch es ſich denn faſt eben ſo wenig von 
dem Linneiſchen Syſtem unterſchied, als 
jenes vom Herrn Prof. Titius vorgeſchlagene, 
nach welchem die Anzahl der Piſtille zur 
Grundlage der Claſſen, die Staubgefäßg 
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aber zu Ordnungen dienen ſollten. Noch 

eine dem Syſteme des ſeel. Gleditſch aͤhn⸗ 
liche Claßification wird gegenwartig von dem 
Herrn Borkhauſen bearbeitet, wie er ſolches 
in einem Buche, betitelt: Tentamen difpo- 

ſitionis plantarum germaniae feminiferum 

ſecundum novam methodum a ſtaminum fitu 

et proportione, cum charactheribus generum 

effentialibus. Darmſtadt 1792. vorlaufig 
angezeigt hat. Die Claßification ſelbſt iſt 
ganz die Gleditſchiſche. Sie iſt in fünf Claſ⸗ 
ſen geordnet, davon 

die erſte, diejenigen Pflanzen 8 
deren Staubgefaͤße dem Fruchtboden einver- 
leibt find, (Thalamoſtemonis) 

die zweite enthalt Pflanzen deren Etaub> 

gefäße den Blumen eingefügt find, RER 
monis) 

die dritte Claſſe faßt diejenigen 1 0 
in ſich, deren Staubgefaͤße auf den Kelch 
ſitzen, (Calycoſtemonis) 

die, der vierten Claſſe find den Pi— 
ſtillen eingefügt, (Piſtilloſtemonis) 

die fuͤnfte Aal endlich enthaͤlt Pflan⸗ 
24 
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zen mit verborgenen Fruktificationstheilen 
(Cryptoſtemonis). 

Die Ordnungen und Unterabtheilungen 
find meiſtens denen des Herrn Hoffe. Moͤnchs 
aͤhnlich, ſie ſind von allen Bluͤthentheilen 
genommen, mithin kommen beide Syſteme in 
mehrern Stüfen überein, welches ſchon vorläus 
fig die Brauchbarkeit derſelben erwarten laßt. 

Wahrlich, der Fleiß der teutſchen Bota— 
niſten laßt alle Aus! länder weit hinter ſich 
zuruͤk. Während daß man aus manchen 
Auslande gar nichts botaniſches hört, ſchribt 

man vier Floren von unſerm Lande, und 
fuͤhrt neue Syſteme auf, die den Fleiß, das 
Selbſtdenken, und den tiefen Blik der Ver— 
faſſer an der Stirne tragen, wodurch endlich 
die Wiſſenſchaft ſelbſt in jeder Ruͤckſicht ge 

winnen muß, 

Doch eingedenk des Endzeks meines Alf 
ſatzes, und der jungen Leſer fuͤr welche er 
beſtimmt iſt, wende ich mich naͤher zu mei— 
nem Ziele. — 

Erſt in den vorjaͤhrigen Taſchenbuche legte 
ich den Abriß des Tournefortiſchen Syſtems 

vor, und gegenwaͤrtig bringe ich abermal 



u 2247 

ein Neues. Es möchte vielleicht bei mans 
chen meinen Leſern der Gedanke aufſteigen, 
es ſey für ihre Faͤhigkeiten und fun die wer 
nige Zeit die fie auf Erlernung dieſer Wiſſen— 
ſchaft wenden können zu viel, und am Ende 
wuͤſten ſie eigentlich ſelbſt nicht recht, was 

| fie lernen ſollten. In dieſem Betracht konnte 
ich vielleicht den Keim der Liebe für die Kraus 
terwiſſenſchaft, der bei ihnen entwikelt wor— 

den, unterdruͤcken, und das ware ganz gegen 
meine Abſicht. Es. ſcheint mir daher nöthig 
folgendes daruber zu fagen. 

Pflanzen Syſteme koͤnnen in zweierlei 
Ruͤckſicht betrachtet werden, fie dienen, eins 
mal die Wiſſenſchaft zu erweitern, zweytens, 

den Anfängern die Pflanzenkenntniß zu er⸗ 
leichtern. 

> In dieſer Abſicht hat man feit den Jets 

ten des Caͤſalpins, eines Ital. Botaniften, 
der am Ende des ſechszehnten Jahrhunderts 
lebte, und das erſte Pftanzenſyſtem ſchrieb 
mancherlen Syſteme bearbeitet, ſie mehr 
oder weniger gluͤklich ausgefuͤhrt, und den 
eben angefuͤhrten Endzwek erreicht. So folg⸗ 

te dem Caͤſalpin u Syſtem nach man⸗ 
5 
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cherley Ruͤckſicht der Saamen eingerichtet 
wurde, Joachim Jung nach. Moriſon 
zog auch die Blume mit in Betrachtung. 
Ray nahm dey ſeinem Syſteme auf die 
Keime, auf Blumen, Fruchtwerkzeuge, und 
Saamen Ruͤkſicht. Rivin baucte auf Res 
gulärität und Irregularitaͤt der Blume fein 
Syſtem. Knauth und Rupp folgten ihm, 
doch mit verſchiedenen Aenderungen, Herman 
ſahe vorzügl. auf die Frucht. Ludwig, 
Haller, nahmen ebenfalls auf mehrere, be— 

ſonders auf die Stamina und Piſtilla Ruͤckſicht, 
Linne auf die Anzahl, Lage und Beſchaf— 
fenheit derſelben Theile. Gleditſch endlich, 
Borckhauſen und Mönch auf die Einfuͤ⸗ 
gung der Staubgefaͤſſe. 

Dieß iſt ein kurzer Abriß der Geſchichte 
der ſyſtematiſchen Eintheilung der Gewaͤchſe. 
Einen ſolchen ſtufenweiſen Fortgang hat ſie 
bis itzt gehabt und wird ſie hoffentlich noch 
ferner haben, indem dadurch immer mehrere 
Kenntniſſe ausgebreitet, and neue Entdeckun— 
gen gemacht werden. Denn wenn ein Sy— 
ſtem auf die Saamen gebauet wird, ſo un— 

ter ſucht man dieſe deſto beſſer, je mehr man 
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die Blaͤtter vernachlaͤßigt. Sind die Claſ— 

fen nach den Kelchen eingerichtet, fo übers 

ſiehet man die Staubgefaͤße, iſt aber das 
Syſtem auf dieſe Theile gegruͤndet, fo ver⸗ 
nachlaͤßiget man vielleicht minder weſentlichere 
Theile. Wird endlich auf die Inſertion ders 
ſelben Ruͤkſicht genommen, ſo kann es wohl 
nicht fehlen, daß man aufs genaueſte mit 

dieſen Theilen bekannt werden muß, indem 
jeder einzelne Theil in verſchtedener Ruͤkſicht 
unterſucht wird. Am Ende wäre es vielleicht 
noch von Nutzen, ein Syſtem auf die Ho— 
niggefaͤße oder den Blumenſtaub zu bauen, 
um einmal mit dieſen Theilen recht bekannt 
zu werden. Das waͤre ohngefaͤhr eine Ueber— 
ſicht des Nutzens, welchen ein jedes Syſtem 
fuͤr die Wiſſenſchaft haben kann. Ich haͤtte 
es noch deutlicher zeigen koͤnnen, wenn ich 

auch die verſchiedenen Ordnungen zergliedert 
hätte, aber das gegenwaͤrtige ſey für dies— 
mal genug. Ich beleuchte vielmehr den 
zweiten Vorthetl, welchen die Syſteme ge— 

waͤhren, die Crlernung der Wiſſenſchaft den 
Anfaͤnger zu erleichtern. Es bedarf dieſes 
wohl eben keines Beweiſes, er ſcheint viel 

mehr ſchon ſelbſt in den vielen Syſtemen die 

* 
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überhaupt in der Naturgeſchichte, fuͤrnehm⸗ 
lich aber in der Botanik vorkommen, zu lies 

gen, und man darf nur ſelbſt uͤberlegen, wie 
leicht die Erlernung einer Wiſſenſchaft ſei, 

die nach zwekmaͤßigen Grundſaͤtzen eingerich⸗ 

tet iſt. Fuͤr die Pflanzenkunde ſcheint es 

beſonders nothwendig geworden zu ſeyn, 

eine Methode ausfindig zu machen, die das 
Erlernen derſelben erleichtert. Ihr Einfluß 

auf alle Gewerbe der menſchl. Geſellſchaft iſt 

ſehr groß, und faſt jedem Stande iſt ein 

Zweig derſelben nuͤtzlich, beinahe wird eine 

vollkommene botaniſche Kenntniß von Apo⸗ 

thekern und Chirurgien erwartet, die doch 

oft gar keine Gelegenheit haben, viel Zeit, 

Muͤhe und Geld auf die Erlernung derſelben 

zu verwenden, da ſie oft von der Natur 

und vom Gluͤke ſo ſtiefmütterli ch behandelt 

werden, daß es nicht moͤglich waͤre geſunde 

Begriffe von dieſer Wiſſenſchaft zu bekommen, 

wenn es nicht durch erleichterte Syſteme 

geſchehe. 

1 

Ich will alſo meinen jungen Leſern den 

Troſt zu geben ſuchen, den ſie bey ſo mancher⸗ 

lei Methoden noͤthig zu haben ſcheinen⸗ 
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Wenn die Syſteme dahin abzweken die Wif⸗ 
ſenſchaft zu erweitern, und die Kenntniß der- 
ſelben zu erleichtern: ſo kommt ein jedes die— 
ſem Ziele mehr oder weniger naher, je nach— 
dem der Plan angelegt, und die Ausfuͤh— 
rung vollbracht wird. In jedem Betracht 

hat das Linneiſche Eyſtem bis itzt für allen 
andern den Vorzug. Das beweiſen die uns 
geheure Anzahl Schriften, die, nach dieſen 
Eyſteme geſchrieben, am Tage liegen, und 
die Vollkommenheit die es in unſern Tagen 

erlangt hat, und noch erlangen koͤnnte, wenn 
man auf den vortreflichen Weege ferner forts 

arbeiten wollte. Einen Gelehrten von Bros 
feßion einen eigentlichen Botaniſten, einen 

öffentlichen Lehrer dieſer Wiſſenſchaft, komm 

es allerdings zu, die Syſteme wie ſie auch 
heißen gruͤndlich zu kennen. Es iſt hier der 
Ort nicht, dieſer Nothwendigkeit ausfuͤhrlich 
darzuthun. Vielmehr gehet meine Abſicht 
dahin, die jungen Apotheker bei ſo vielen 
Syſtemen zu beruhigen, und ihnen das Lin— 
neiſche als das Nuͤtzlichſte, und Zwekmaͤßig⸗ 
ſte fuͤr ſie, ganz allein zu empfehlen. Von 
ihnen wird es nicht ausſchluͤßlich verlangt, 
neue Entdeckungen in dieſer Wiſſenſchaft zu 
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machen, fie ſollen vielmehr nur die Plans 
zen kennen, und nach wahren Grundſatzen 
zu unterſcheiden wiſſen. Dieſes lehret ſie 
das Linneiſche Syſtem hinlänglich, und 
wenn ſie dieſes gelernt haben, ſo hat man 

alle Urſache mit ihren Kenntniſſen zufrieden 
zu ſeyn. Sie koͤnnen darnach bei einiger Fer— 
tigkeit, eine jede Pflanze in Claſſe, Ord— 
nung, Gattung und Art leicht finden, und 
ein weiters iſt ihrem Zwecke zu wieder. Die 
Fehler welche man diefen Syſtem von allen 
Seiten her, vorwirft, ſind nicht ſo erheblich, 

als es ſcheint, und es wuͤrde weit rathſamer 
ſeyn, die gute Anlage deſſelben zu verbeſſern 

zu erweitern und zu vollenden, als immer 
daruͤber zu ſchmaͤhlen, und im Grunde nichts 
beſſers zu liefern. Ohnehin haͤngen die Feh— 
ler des Linneiſchen Syſtems von der uͤberaus 
großen Mannigfaltigkeit des Pflanzenreichs 
ſelbſt ab, und muͤſſen in dieſer Ruͤckſicht 
allen Syſtemen eigen werden. Wo will aber 
der Anfänger, bey einem Syſteme das z. B. 
auf die Inſertion der Staubgefaͤße gebauet 
iſt, mit den weiblichen Pflanzen hin, die gar 
keine Staubgefaͤße haben. Hier findet eben 
das Statt, was man in der Linneiſchen Claſ⸗ 
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fification immer mit ruͤgt, daß man nicht 
weiß in welcher Claſſe man die Pflanzen ſu⸗ 
chen fol. Ein Kenner wird dieſe anſcheinen⸗ 
de Schwierigkeiten leicht uͤberwinden, nicht 
ſo der Anfaͤnger. Wegen den eben ange— 
fuͤhrten Schwierigkeiten mit den weiblichen 
Pflanzen, ſcheint mir das achte Linneiſche 
Syſtem ſogar leichter zu ſeyn, als das ver— 
beſſerte Thunbergiſche. Bei jenen darf man 
die Pflanzen mit getrennten Geſchlechte dech 
nur in 3 Claſſen ſuchen, bei dieſem muß 
man zwanzig durchgehen Ich koͤnnte meh⸗ 
rere Vorwuͤrfe, die dem Linneiſchen Syſteme 
gemacht werden, beleuchten und zergliedern. 
Ich koͤnnte zeigen wie oft man auf irrige Beo⸗ 
bachtungen geſtuͤzt, dem vortreflichen Urhe— 

ber dieſes Syſtens alle Geſchicklichkeit und 
Beohachtungsgeiſt abſpricht, waͤhrend man 

genoͤthigt iſt, durch beſſere Einſichten belehrt 
ſeine Fehlſchluͤſſe zu bekennen, ohne jedoch 
alsdann der gekraͤnkten Ehre des Linne im 

geringſten zu gedenken. 

Doch es ſey genug geſagt, um den An⸗ 
faͤngern zu zeigen, daß ſie auf jeden Weege 
den fie zur Erlernung der Pflanzenkunde eins 

R 
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ſchlagen, ſtolpern werden, (denn die Natur 
laͤßt ſich nicht in kuͤnſtliche Syſteme zwingen) 
daß aber die Linneiſche Bahn die betretenſte 
ſey. Hier werden ſie noch zur Zeit die mehr⸗ 
ſten und ſicherſten Weegweiſer finden, die ih⸗ 
nen bei vorkommenden Irrweegen leicht zu 
rechte helfen. 

Es iſt ſeit ein paar Jahren meine Abſicht 
geweſen, junge Apotheker zur Botanik anzus 
fuͤhren. Daß ich meinen Zwek erreiche, bin 

ich durch einer Menge ſchriftlicher Beweiſe 
uͤberzeugt, dem zu Folge werde ich meinem 
Weeg immer weiter fortgehen, und in einem 
folgenden Aufſatze einige Pflanzen anfuͤhren 
die bei der Beſtimmung nach den Syſtemen 
einige Schwierigkeiten machen koͤnnten, bevor 
ich aber itzt ganz ſchlieſſe, finde ich noͤthig, 
noch etwas hinzuzufuͤgen, dazu mir die Art 
und Weiſe der Einkleidung des eingeſchickten 
Aufſatzes, von meinem ſehr hochgeſchaͤtzten 
Freunde Gelegenheit gibt. 

Die gute Anlage des Moͤnchiſchen Sy 
ſtems, noch mehr die gründliche Ausführung 
deſſelben, die ſich von den Tiefblik des Urhe⸗ 
bers erwarten laͤßt, bedurfte es wohl nicht, 
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daſſelbe auf Unkoſten oder Verachtung ans 
derer zu erheben. Der Ausfuͤhrung eines 
guten Plans werden ſchwerlich Hinderniſſe in 
den Weeg gelegt werden, wenn die Ausfuͤh⸗ 
rung ſelbſt keinen Schwierigkeiten unterwor⸗ 
fen iſt. Um ſo mehr wundert es mich, wie 
mein verehrungswuͤrdiger Freund ſolche Aus⸗ 
faͤlle auf die Aſche eines Mannes machen 
kann, der noch in der ſpaͤteſten Nachwelt un⸗ 
verwelklichen Ruhm einerndten wird. Es 
wundert mich wie man einen Mann ſo viele 
fehlerhafte Beſchreibungen der Pflanzen auf⸗ 
buͤrden kann, der uns gleichwohl zuerſt recht 
gelehrt hat, wie man Pflanzen beſchreiben 
ſoll. Es wundert mich endlich, wie mein 
Kenntnißvoller Freund ſich von einen Mann 
hinters Licht fuͤhren laͤßt, der nicht einmal 
Pflanzen beſchreiben kann. Selbſtdenken 
ziert einen jeden Gelehrten, und iſt der Probir⸗ 
ſtein aͤchter und gruͤndlicher Kenntniffe- 
Aber es iſt auch eben ſo loͤblich die Vor⸗ 
ſchriften eines einſichtsvollen Mannes zu⸗ 
befolgen, wenn es ſchwer iſt eine beſſere 
Bahn zu eroͤffnen. Es ſey mir erlaubt in 
dieſem Stuͤcke den Geſinnungen eines Schinz 
beizupflichten z von Linne, dieſen gro⸗ 

2 
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ßen Mann der alle Geſilde der Natur, 16 
weit man bis dahin bat kommen koͤnnen, mit 
einen Meiſterblick durchſchauet hat, werde 
ich immer dankbahr ehren“. | 
— — — Ann as 

XI, 

Ueber ein neues Lycoperdon vom 
Heern Duval, Lehrer der Mathematik 
und Naturlehre in der Hochfuͤrſt⸗ 
lichen Thurn und Taxiſchen Bas 

gerie in Regensburg. 
— 

A ls ich im vorigen Fruͤhjahre in den Wal⸗ 
dungen um Mariaort botaniſirte, wurde ich 
an dem Pino fylveftri ein ſchmarotzeriſches 

Lycoperdon von der ſchoͤnſten oranienrothen 
Farbe gewahr. Nachdem ich es mit dem 
Theile des Baums woran es gewachſen war, 
ſorgfaͤltig abgeſchnitten hatte, und naͤher be— 
trachtete, hielt ich es für Lycoperdon fubcor- 

ticinum des Herrn Prof. Schranks, nur 
kam es nicht mit deſſen angegebenen Wohn— 
platze überein. Dieſes war mir kein gerims 
ger Einwurf, indem ich bemerkt habe, daß 
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dieſe ſogenannten Schmarotzer Pflanzen ſehr 
eigenſinnig ihren eigenthuͤmlichen Wohnplatz 
lieben, und dadurch ganz leicht erkannt wer— 

den koͤnnen. In dieſer Hinſicht thut man 
ſehr wohl wenn man den Speciesnamen die 
fer Gewaͤchſe nach ihren Wohnplatze bezeich⸗ 
net, wie man das bereits mit Lycoperdon 
Euphorbiae und dergleichen mehr gethan hat. 
In dieſem Betracht würde ich das Lycoper- 
don poculiforme Jacq. den Beinamen Berbe- 

ridis und dem L. epiphyllum den Namen L. 

Farfarae geben, denn der Name Epiphyllum 
ſcheint mir ſehr uneigentlich zu ſeyn. Man 
wird mir einwenden, daß dieſe Gewaͤchſe 
auf mehrern Pflanzen wachſen, und alſo 
ohnmoͤglich nach einer Pflanze benannt wer— 
den könnten, aber in dieſer Ruͤckſicht liebt 
doch das Lycoperdon wenigſtens eine Pflanze 
vorzüglich, und ich bin ſehr geneigt zu glaus 
ben, daß alle Lycoperda verſchieden ſind, 

die auf verſchiedenen Pflanzen wachſen. 

Ich kenne verſchiedene dieſer Schmas 
rotzer, die ich auf Blaͤttern von Campanula 
rapunculoides, Betonica officinalis, Melam- 

pyrum arvenfe, Populus nigra u. ſ. w. fand, 
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die ein jeder fuͤr L. epiphyllum halten wird, 
die mir aber unter ſich ſehr verſchieden zu 

ſeyn ſcheinen. 

Doch ich komme zu meinem Lycoperdon 
zuruͤk. Ich fand nehmlich nicht weit von der 
oben angegebenen Stelle einen Roſenſtrauch, 
und dieſen mit dem wahren Lycoperdon ſub- 

corticinum Schr. durchaus bewachſen. Nun 

ſahe ich mich im Stande geſetzt eine Verglei— 
chung anzuſtellen, bei welcher ich dann fand, 
daß ſie nur die ſchoͤne oranienfarbe mit ein⸗ 
ander gemein hatten. Jener des Fichten⸗ 
baums war auch viel betraͤchtlicher, und ſtell⸗ 
te eine Menge kleiner ungeſtalteter Blaſen 
vor, die im ganzen einem Gekroͤſe ziemlich 
aͤhnlich ſahen. Ich ſchickte von beiden einige 
Exemplare an den Herrn Prof. Schranck, 
mit der Bitte mir bei der Unterſuchung die⸗ 
fer Gewaͤchſe be huͤlflich zu ſeyn. Ich theile 
das was mir dieſer Gelehrte daruͤber ſchrieb, 
aus dem fanzoſiſchen uͤberſetzt mit. 

„Ihr Lycoperdon ſubcorticinum iſt wuͤrk— 
lich dasjenige, welches ich Ihnen ſchon ehe— 

mals unter dieſem Namen mitgetheilt habe. 

Das andere aber welches ſie an dem Pino 
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fanden, iſt eine ganz neue Art: hier ſind 
meine Gründe: Es giebt unter den Lyco— 
perdons die auf Pflanzen ſchmarotzen, zwei— 

erlei Familien. Die zu der einen gehören, 
haben anfaͤnglich ein weiches Fleiſch, das 
mit einer ihnen eigenen Haut umzogen iſt. 
Dieſes Fleiſch zerfällt nach und nach in eis 
nem Staub, der ſich endlich in trockenes Pul⸗ 
ver verwandelt. Die Lycoperdones Euphor- 
biae, gregarium, Epidendron et cetr, gchos 

ren zu dieſer Familie. Die von der 2ten 
Familie find, wie die erſten, auch fleiſchigt, 
ſie haben aber kein eigenes Oberhaͤutchen, 
well ſie unter der Oberhaut der Pflanzen 
ſelbſt die fie bewohnen, wachſen. Die Lyco- 
perdones lineare, caryophyllinum, ſogar L. 
Uſtilago ſind von dieſer letzten Familie, in 

welcher ich auch mein L. fubcorticinum feße, 

Die Rinde der Roſenſtaude dient ihm ſtatt 
einer Oberhaut, und zerſpringt wie es an 
Dicke zunimt, wodurch das Ausſtreuen ſei⸗ 
nes Saamens erleichtert wird. Das Lycos 
perdon welches fie am Pin. fylv. gefunden, 
ſcheint mir zu der erſten Familie zu gehören, da 
es mit einem eigenen Oberhaͤutchen verſehen iſt, 
Ich habe das e eines ſolchen Exem⸗ 
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plars an das Licht gehalten, da es ſich dann 
nicht eher entzuͤndete, als bis es die Flam⸗ 
me beruͤhrte: waͤhrend dem brennen roch es 
gar nicht nach Pech, ein Umſtand der mich 

uͤberzeuget, daß dieſes Haͤutchen dem Lyco— 

perdon, und nicht dem Baume gehoͤre. Ich 

betrachte es daher als eine eigene Species 

und benenne ſolches Lycoperdon Pini“. 

* E * 

Das Ste Hundert der Ectypa plantarum 

Ratisbonenſium iſt dieſe Oſtermeſſe fertig 

geworden. Es werden nun noch 2 Hefte 

jedes zu 100 Stuck fo bald als möglich ge— 

liefert, und damit das ganze Werk 
geſchloſſen. 

E x r 2 Tas 

S. 11. lies: nach Tab. 270. Bell. pet: 

Centuria tertia. 

S. 15 lies: nach Tab. 300. Achill. Agef: 

Centuria quarta. 
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